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Extrait du Bulletsn de 1’Academie des Sciences de Cracovie.
Classe des Sciences m athćm atiąues et naturelles.

Seance du 15 Octobre 1906.

M. GEORGES SMOLEŃSKI. Dolny senon w Bonarce. I. Głowonogi i ino- 
ceramy. (B a s  U n tersen o n  von  B o n a r k a . I . C eph a lopoden  u n d  
In o ee ra m en ). (L e  Senonien in fe r ieu r  de B onarka. I. L es Cephalopod.es et 
les Inoceramines). Mćmoire presente par M. J . Niedźwiecki m. c.

(Planche XXVI, XXVII, XXVIII).

Zwiscken Bonarka und W o ła -D u ch ack a  — etwa zwei km  sild- 
lieh von Podgórze bei K rak au  —  befindet sich ein groBer S teinbruch, 
der das M ateriał fu r die nake Zem entfabrik in B onarka liefert. Die 
kier aufgescklossenen K reidem ergel w urden langst ais slidlickstes 
Vorkommen der auBerkarpatiscken K reide der Gegencl von K rakau  
bekannt. Zaręczny erwilknt sie in seiner vortrefflichen A rb e itx), er 
sohreibt iknen ein senones A łter zu —  ik r palaontologischer Inka lt 
ist aber bisher nicht gepriift worden.

Petrograpkisch zerfallen die k ier vorkom m enden K reidebildun- 
gen in drei Teile. Zuoberst liegt weiBer, karter K reidem ergel 
(die sog. ,,Opoka“) m it Belem nitella m ucronata, d e r im  Steinbruck 
zwar niclit vertre ten  ist, dessen Reste aber in  der Nake und au f 
den Sckuttkalden leickt zu finden sintl. D nter ihm  befindet sick 
ein —  im  Steinbruck 2— 3 m milclitiger — g rau -g e lb lick er Mergel 
m it Actinocam ax ąuadratus. D iesen un terlagert endlick  ein griinli- 
cker oder brauner, etwas sandiger G laukonitm ergel (bis 4 m  starli).

i) 1894-. Atlas Geologiczny Galicyi. Zeszyt III . Tekst str. 177.
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D as L iegende bildet ju rassischer F e lse n k a lk , au f welohem man 
bie und da spiirlicbe Reste von ąuarzigem  K onglom erat bem erken 
kann.

Die beiden erstgenannten M ergelkom plexe bieten in palaontolo- 
giseher H insicht w eniger Interesse. da sie den beiden schon bei 
K rakau  bekannten  Senonstufen entsprechen, nam lich der M ukrona- 
ten- und der Q uadratenkreide. Es bleiben die glaukonitisehen Mer- 
gel. Sie enthalten eine reiche Fauna. W ir haben bier: F ischscbuppen 
und Fischzabne (O xyrh ina , P ty ch o d u s, L am na, Notidanus etc.); 
un ter den Cephalopoden sebr zablreicbe Belem niten und einige 
groBe aber sehr schlecht erbaltene Am moniten; — Museheln (am 
baufigsten die Inoeeram en); — Bracbiopoden, Scbnecken (vorwie- 
gend P leuro tom arienste inkerne); — un ter den K rinoiden schone 
M arsupitenexem plare, —  Seeigel (A nanchytes und M icraster), — 
endlicb W urm spuren  und zablreicbe K orallen  und Schwamme.

D a ich vor allem  ein stratigraphisches Ziel vor Augen batte, 
habe ich mich zuerst dicsen V ersteinerungsgruppen zugewandt, 
w elcbe viele Leitfossilien enthalten und deshalb besonders geeignet 
sind, eine G rundlage stra tig raph ischer Spekulationen zu bilden. H ier 
sind es die Cephalopoden (und zwar fast ausscbliefilieh die Belem
niten, da die A m m oniten wegen scblechten E rbaltungszustandes 
groBtenteils undefinierbar sind) und die Inoeeram en. D ie so zusam- 
m engestellte Fossilienliste sieht folgendermaBen aus:

Actinocamax veras
„ westfalicus
„ westfalicus-gi anulatus
„ granulatus
„ granulatus-guadratus
„ yiiadratus typ. x)
„ „ var. gracilis
„ „ var. ampullacaea

Inoceramus involutus 
„ Haerdeini
„ Brancoi
„ robustus n. sp.
„ erassus (?)

Act. ąuadra tus  komrat nur in  den obersten Schichten des Glaukonitmer- 
gels vor; sein eigentlicher Sitz sind die hoher liegenden grauen Mergel.
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Inoceramus crassus var. planior v. n.
„ Cuvieri var. cripsioides (?)
„ lobatus

' „ „ var. cancellata
„ lingua
„ Cracoviensis n. sp.
„ Oripsi var. typ ka
„ „ var. regularis
„ „ var. decipiens
„ „ var. alata.

Dazu kom m t noch: M arsupites ornatus, und der einzige definier- 
bare Am m onit: Pachydiscus diilmensis.

D ie Form en, die ich ais Pachydiscus diilmensis Schliiter sp. be- 
stim m t habe. sind s ta rk  inyolut und sehen aufgeblaht aus. Die M axi- 
m albreite der U m fange liegt dem Nabel naher ais dem Rticken 
und ist etwas groBer ais ih re  Hohe. D er Nabel ist k le in  und tief, 
die Rippen etwas nach vorne gekrilm m t. D ie GriiOe des besterhal- 
tenen E xem plares von B onarka entspricht ganz den A ngaben von 
S ch liite r1), sein Aussehen dagegen erinnert m ehr an die A bbildun- 
gen von G rossouvre2). W ie bei diesen sind liier die R ippen auch 
an den S teinkernen  sichtbar.

Actinocamax verus Miller (Taf. X X V I. Fig. 1— 6.) erscheint in  
B onarka in  zwei Form en, einer schlanken und einer keulenartigen, 
zwischen denen es aber U bergange gibt. D ie keulenform ige kann  
ais T ypus betrach tet w erden. D ie Lange des Rostrum s betrilgt 
ca 34 mm, die M axim aldicke befindet sich in § Hdhe von oben 
gemessen. Infolge der seitliclien Depression ist die K eulenform  
dorsoventral besonders ausgepriigt. E in  durchschnittliches Exem - 
plar hat, dorsoventral gemessen, eine M axim aldieke von 6 mm, lateral 
4 mm. D as A lveolarende hat sich in keinem  F a li erlialten. E s ist 
gewiihnlich stum pf (,,actinocam axartiga) abgestutzt (Fig. 5.), m anch- 
mal aber kom m t eine A bschalung vor, w odurch das Rostrum ende 
eine konusartige, spitze Form  bekom m t (Fig. 3.). D ie Oberflachen- 
verzierung (bei Schliiter gut abgebildet) ist besonders am obersten

— 1LJAZ2, Schluter: Conbalopoden der oberen deutschen Kreide. Palaontogr.
XXI. S. 52.

-) 1893. A. de Grossouvre: Recherehes sur la  craie sup. Vol. I I :  Les Ammo- 
nites de la  craio superieure. 8. 199. Taf. XX. F ig. 1. 2.
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D ritte l des Rostrum s sichtbar. Ich  halte  diese feine Runzelung fur 
das wichtia-ste M erkm al beim U nterscheiden der schlanken Form  
des Act. verus von den jungen  Belem niten anderer G attungen 
(z. B. Act. westfalicus).

Actinocamax westfalicus Schliiter (Taf. X X V I. Fig. 7— 9.) befin- 
det sieli in B onarka n u r in den un tersten  Schichten des G lauko- 
nitm ergels. Seine Form  und GroBe r) stim m t gnt m it den Angaben 
von S ch liite r2), M oberg 3) und S to lley 1). E r  ist glatt, hochstens sehr 
schw ach granuliert. D eutliche G ranulation lialte ich fiir ein Sym 
ptom der A nnaherung an den verw andten und jungeren  Act. g ra- 
nu latus 5). Ais das w ichtigste M arkm al der G attung  betrachte ich 
h ier (wie bei der ganzen phylogenetischen Reihe w estfalicus - gra- 
nulatus-quadratus) nach Stolley die Tiefe der Alveole im V ergleich 
m it der Lange des Rostrum s. Sie betrag t bei Act. westfalicus 
ca sie kann  aber noch viel k le iner sein (JT — J^).

GroCere Form en m it etwas seichterer Alveole — i  =  Act. 
westfalicus - granulatus und  granulatus -westfalicus Stolley) fiihren zu 
Actinocamax granulatus B la im ille  sp. emend. Schliiter tiber. D ieser 
stra tig raph isch  w ichtige Belem nit ist in B onarka reichlich vertreten. 
S tarkę  G ranulation. ausgepragte Zylinderform  (Fig. 10.) und vor 
allem die seichtere Alveole (bei den typischen Form en f  f  der 
Rostrumlftnge. Vergl. Fig. 11.) lassen die G attung  leicht von der 
vorigen unterscheiden. D ie A lveolarm iindung ist hier v ierseitig  oder 
ov a l, — was m it der A nnaherung einerseits an Act. quadratus, 
anderseits an Act. w estfalicus in A bhangigkeit zu stehen scheint.

') H ier einig’e Zahłen:
a b c d c f

1 ) 53 4'5 9 7-5 8'5 27 mm
2 ) 55 A b 9 8 9-5 25
3) 60 6 1 1 10 U 30
i ) 57 5 5 10 9 9-5 28

a) Lange des Rostrum s, b) Tiefe der Alveole, a) Durchm esser der Alveolarmiin- 
dung, dorso - yentral gemessen, d) Dasselbe. latera l, e) M aximaldurchmesser des 
Rostrum s, 7) E ntfernung desselben von der Rostrumspitze.

2) 1. c. XXIV.
3) 1884. M oberg: Cephalopoderna i Sveriges Kritsystem II. S. 51. S. 188 sq.
4) Arch. f. Anthrop. u. Geol. Sc.bleswjg-Iio 1 steins. B. I. (1896). 8 . 20. sq.

und ibid. B. II. (1897). S. 276.
5) Vergl. Grossouvre: Quelques observations sur les Belemnitelles etc. Buli. 

Soc. Geol. de France. III . B. 27. S. 131.
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Dor durch U bergangsform en m it Act. g ranu latus verbundene
Actinocamax ąuadratus B laim ille sp. (Taf. X X V I. Fig. 12— 15.) er-
scheint vereinzelt auch in den obersten Schichten des glaukoniti- 
schen Mergels. AuBer den norm alen zylindrischen Form en konnte ich 
hier die schlanke var. gracilis Stolley (Fig. 12.) und die keulenartige 
var. ampullacaea Stolley (Fig. 15.) unterscheiden. Die Alveole ist 
tief; folgende Żabien zeigen es deutlicb:■ o  n

Lange des Rostrum s: 77 66 62 64 62 72 m m
Tiefe der Alveole: 17 15 15 16 16 22.

Gewohnlich betrag t das V erhaltn is zwischen diesen GrćiBen
i __ iT 4-

A etinocam ax w estfalicus, g ranulatus und ąuadratus, welehe un- 
tereinander durch  U bergange verbunden sind. bilden eine phyloge- 
netische Reilie, wobei die allm ahliche V ertiefung  der Alveole das 
H auptm erkm al der fortschreitenden E ntw ickelung  ist. Act. verus 
ist ilmen yerw andt. Seine d irek te  A bstam m ung von dem Act. west
falicus ist aber fraglich. N ach einer m tindlichen M itteilung vono O
H errn  Bogdanowicz bat derselbe in  der K reide des K aukasus Be- 
leinniten gefunden, die M ittelform en zwischen Act. plenus und verus 
zu sein scheinen (Act. plenus-verus Bogd.).

Von Inocemmus im olutus Soverby fand ich in B onarka n u r eine 
rechte (kleinere) Klapjje. Sie stim m t gu t m it den A bbildungen von 
M u lle r]) und W ollem ann 3). D er W irbel ist etwas nach der Mitte 
verschoben, die R ippen breit und treppenform ig. E ine leic-hte, wellen- 
artige U m biegung derselben in der Nithe des SchloOrancles ist ziern- 
lich deutlich. Die radialen S treifen sind auch nu r an d ieser Scba- 
lenpartie sichtbar.

Bei Inoe. Haenleini G. Muller liegt der W irbel ganz vorne, er 
iiberragt den SchloBrand, w elcher m it der V orderseite einen rechten 
W inkel einschlieBt. Zw ischen den dicken. w ulstartigen Rippen ver- 
laufen feine A nw achsstreifen, welche denselben (wie bei I. Cripsi) 
n icht parallel sein konnen. D er charakteristische L angseindruck  
liegt in der K reszenzachse. D as letzte M erkm al ist auch dem
I. Brancoi Wegner eigen. D ieser untersebeidet sich von dem I. H aen
leini durch  dem stum pfen W inkel zwischen der V orderseite und 
dem SchloBrande — und durch  die D ifferenzierung der Rippen.

4) Jahrb . prenfi. geol. L. A. 1888.
2) Abh. preuB. geol. L. A. 25. (1902).
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we]che in  der Nahe des W irbels  fein und regulftr s in d ; weiter 
jedoch zu unregelmaGigen W ulsten anw achsen. Radiale Striem en 
kann  nian  an beiden G attungen beobachten.

D er U nterschied zwischen dem  W irbel und dem Rest der Sehale 
ist besonders bei Inoc. robustus n. sp. (Taf. X X V III . F ig. 23, 24.) 
s ta rk  ausgepragt. D ie Grenze biklet eine ruckenartige E rhebung, 
welche zugleich dem M axim um  der W olbung entspricht. Oberhalb 
dieser G renze ist der W irbel wie eingedriickt. D er SchloBrand bil- 
det m it der V orderseite einen recbten W inkel, m it der Acbse einen 
W inkel von 35°. D ie Schale ist sebr d ick  — besonders in der 
Nahe des Schlosses.

D ie Bestim m ung des Inoc. U w ieri var. cripsioides Elbert halte 
icb nicht fu r sicber, erstens weil die B eschreibungen der A rt bei 
E lb e r tx) und Petrasoheek 2) nicht iibereinstim m en — zweitens, weil 
meine Exem plare v erd riick t sind. Icb sehe m it E lbert Edg. 13 bei 
G e in itz s) ais Typus des I. Cuvieri var. crips. an; m eine Form en 
sind der genannten sebr abnlicb.

A ucb bei Inoc. crassus Pdrascheck habe icb ein Fragezeichen 
gesetzt. D ie Inoeeram en, w elcben icb diesen Namen beilegte. zeigen 
zw ar die typisehe, regular-langgestreckte B erippung, deir einform i- 
g-en UmriO und die starkę W olbung der Petrascheclfschen  Form  —o . o

doch konnte ich an ihnen die w ichtige E inschniirung in der Nahe 
des Schlosses nicht wabrnebm en, da alle meine Exem plare ober
halb der eventuellen E inscbnilrungsflache abgebrochen waren. Einige 
von ihnen untersebeiden sich dureb m ehr flachę W olbung. Ich  habe 
sie unter dem Nam en „var. p lanioru sondergestellt.

D er stratigrapbisch so w ichtige Inoceramus lobatus Munster (Taf. 
X X V II. Fig. 16 — 18.) w urde in  B onarka in einigen gut erhaltenen 
E xem plaren  gefunden. Zu den B eschreibungen von. Schliiter 4), Mul
l e r 5) und W e g n e r6) kann  ich noch folgendes hinzufiigen. D er 
SchloBrand ist lan g , er bildet m it der Achse der Schale einen 
W inkel von 35 — 40°. Sowolil die H aupt- wie die N ebenrippen

*) Yerh. d, naturh . Yereins d. preufi. Rheinlande u. Westf. LVIIL. (1901).
2) Jah rb . k. k. geol. R. A. 58. (1903).
3) U nter dem Namen I. Cripsi. Palaontogr. XX. 2. Taf. XIII.
4) Palaontogr. XXV. 275.
5) 1. c.
6) 1095. W egner: die G ranulatenkreide des westl. Miinsterlandes. Z. d. q.

G. 57. 8 . 164.



findern ihren V erlauf in der Schaleneinbuchtung. — sie w erden 
gerade oder wenden sogar die konvexe Seite des Bogens dem W ir- 
bel zu. Die knotenverzierte  G renzkante verlassend, durchlaufen sie 
den Fliigel in  geraden Linien. Langs des F liigelrandes befindet 
sieli eine demselben parallele E rhebung. Die Rippen bilden hier 
kleine Bogen oder Knoten. Jenseits dieser E rhebung ist der Flii- 
gelrand flaeh. D ie Inoeeram en dieser A rt erreichen m anchm al eine 
ausehnliche GroBe. In  B onarka babe ich u. a. einen unyollstandigen 
A bdruck gefunden, der 24 cm miBt. Die ganze Lange der Schale 
muBte ca 40 cm betragen. A hnliche Riesen hat auck H o lzap fe lx) 
und Stolley *) gefunden. An diesem A bdrucke blieben einige Scha- 
lenreste erbalten. Feine A nw achsstreifen, die an ih re r Oberflache 
yerlaufen, sind deutlicb gefranst (Fig. 17.). Dieses M erkm al w urde 
bisher nur bei dem Inoc:. B rogniarti w ahrgenom m en und ais fiir 
diese A rt typisch betraebtet. Hei kiei-nCn H,xemplaren des Inoc. loba- 
tus sali ich diese L inien nickt, ich babe sie aber an vielen losen 
Brucbstucken beobaehtet und einige von ihnen w aren Teile der 
dem Sehlofl naliegelegenen Partien  (Fig. 18.). D ie dem F ltigelrande 
parallele E rhebung w achst k ier zu einem kraftigen  W ulste an. Die 
ihn durcbkreuzenden H auptrippen bilden h ier K noten, denen an 
der U nterseite E inhoklungen en tsp rech en 3) Die SchloBgriibchen 
stehen dicht nebeneinander und reichen nicht zu der unteren K ante 
der Ligam entarflache. A hnlich sieht auch das SchloB des I. B rog
n iarti (non cordiform is em. Airaghi!) aus, wo aber die Griibchen 
etwas breiter sind.

Feine radiale Streifen, die bei Inoc. lobatus kaum  m erklich  sind, 
w erden bei der var. cancellata Goldfuss (Taf. X X V II  Fig. .19) zu 
deutliehen S triem en , was der Schalenoberflache ein g itterartiges 
Aussehen yerleiht. Bei Inoceramus lingua Goldfuss yerschw inden 
die radialen Streifen yollstandig, die E inbuchtung wird Hacker, der 
U nterschied zwischen den H aupt- und N ebenrippen geringer.

Inoceramus Gracoviensis n. sp. (Taf X X V III . Fig. 21, 22) hat 
einen schrag-eiform igen UmriB. D er W inkel zwischen dem Sclilofi- 
rande und der V orderseite ist stumpf. D ie konzentrischen Rippen

a) Die Molliiskea der Aachener Kreide. Palaontogr. XXXV. S. 223.
Ó 1. c.
3) Es erinnert sehr an die SchloBpartie des I. L am arcki auf der Abbildung* 

d’Orbigny’s. Pal. fr. terr. cret. III . Taf. 412.
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verlaufen sehr regelmaBig und treffen den Schloflrand unter einein 
konstanten W inkel, der 3 0 —40° betragt. C harakteristisch  ist fur 
diese Form en die W olbung der Schale. Ilir M aximum bildet einen 
B ogen. dessen. konvexe Seite dem  ScbloBrande zugewendet ist. 
E tw as ahnliches kann  m an bei dem japanischen  Inoc. eozoensis Yok. 
beobach ten1), wo aber die R ippen m ehr kreisform ig sind und der 
Riicken naher der Mitte der Schale verlauft. Beide G attungen sind 
dem  Inoc. Cripsi ahnlich.

E ine ganze Fiille von Form en babe ich un te r dem  Nam en des 
Inoc. Cripsi M antell zusammengefaBt, da sie der B eschreibung die- 
ser A rt bei S ch ltite r2) und Zit.tel3) ziem lich genau entspechen. Ich  
bin zw ar keinesw egs von der Zusam m engehorigkeit dieser Formen 
iiberzeugt, — ich hatte  aber wegen schlechter E rhaltung  der SchloB- 
partien  keinen G rund  dazu, sie au s e i n an d e r  z u h al ten . Um sich in 
der M annigfaltigkeit der Form en zu orientieren, habe ich mich der 
alten Zittehschen V ariationsnam en bedient.

W ir haben h ier also zuerst die var. typ ka . Es sind niedrige, 
s ta rk  in die Lange verzogene Form en, die dem obersenonen Inoc. 
Cripsi am ahnlichsten sind. Von diesem unterscheiden sie sich ge- 
wohnlich durch  kraftigere  und nicht so regelmaBige Rippen. Zur 
var. regularis zahle ich flachę Exem plare, die fast so hoch wie 
b reit sind und bei w elehen die sehr regelmaBigen R ippen k re isrund  
verlaufen. Inoceram en. fiir welche W egner einen neuen Namen 
Inoc. cycloides ersonnen hat, w urden von m ir auch dieser V arietat 
zugewiesen. D er var. decipiens entsprechen labiatoidal verlangerte 
Form en, die m anchm al an den turonen Inoc. lab ia tu s- mytiloides 
oder an gewisse schm ale A barten des Inoc. lingua erinnern  konnen.

D ie starkę E rw eiterung  der V orderseite fiihrt zur nar. alata.
C harakteristisch  ist das Fehlen  der im Obersenon so haufigen 

var. im pressa. Es gibt h ier zw ar Form en, die einen m ehr oder 
w eniger deutlichen E in d ru ck  haben, —  dieser sieht aber anders aus 
und ahnelt eher gewissen Aachen Inoceram en aus der V erw and- 
schaft des Inoc. H aenleini. Ani haufigsten ist in B onarka die var. 
regularis yertreten.

D ie Inoceram en von B onarka k ann  m an in einige G ruppen

M atajiro Yokoyam a: Verst. der jap. Kreide. Palaeontogr. XXXVI. Taf. 
XVIII. Fig. 6, 7.

2) 1. c.
3) Denkschr. k. Akad. d. Wiss. W ien XXV (1864—66) 95.
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zusam m enfassen, die durch V erw andtsehaft verbunden sind. Inoe. 
cancellatus - lobatus - lingua scbeinen eine phylogenetische Reihe zu 
bilden, ais ihre V orfahren konnen Inoc. subcardissoides und car- 
dissoides betracb tet w erden. D er letztgenannte steht dem in B onarka 
vorhandenen Inoc. cancellatus selir nahe. D ie Beobachtungen, wel- 
che ich an m anchen Exem plaren des Inoc. lobatus gem acht liabe, 
lassen verm uten, daC diese ganze Reihe dem turonen  Inoc. Bro- 
gniarti verw andt ist und von ihm  ihren Stam m baum  ableitet. E ine 
ahnliche A nsicht fand ich bei v. H aenlein l).

D er zweiten G ruppe gehort Inoc. H aenleini, von M iiller von dem 
Inoc. involutus abgeleitet. D ieser E m schertypus zerfallt in  der un- 
teren  G ranu latenkreide in  zwei Form en, indem  er einerseits dem hoch- 
gewolbten Inoc. Brancoi, anderseits den Aachen, den an Inoc. Cripsi 
erinnernden Form en den A nfang gibt. Inoceram us crassus, dem turo
nen Inoc. Cuvieri yerw andt, und Inoc. Cuvieri var. cripsioides bilden 
die d ritte  Gruppe. E ine ganz besondere S tellung besitzt Inoc. Cripsi. 
Nach W egner und P etrascheck  ist es ein K o llek tiv ty p u s. eine 
Folgę der K onvergenz m ehrerer Entw ickelungsreihen. E s scheint 
auch dafiir die M annigfaltigkeit der h ier gehorenden Form en im 
U ntersenon (also zur Zeit der E rscheinung  der „A rt14') im G egen- 
satz zu ih re r K onstanz in  jiingeren  Schichten zu sprechen.

Es ist moglich, daD hier die E ndglieder a ller drei erw ahnten 
G ruppen m iinden, denn auch der U bergang von Inoc. lobatus- 
lingua zu Inoc. Cripsi ist w ahrscheinlich, da m an an den jlingsten  
G liedern dieser Reihe allm ahliche V erflachung der E inbuchtung  
und V erschw inden der R ippendifferenzierung beobachten kann.

W enn  w ir — zu stra tig raphischen  Spekulationen ubergehend — 
das Y orkom m en der Belem niten in B onarka m it der Stolley’schen 
Senongliederung 2) Yergleichen. sehen wir, dafi h ier alle Senonstufen 
m it A usnahm e der obersten vertreten  sind, wobei au f den G lauko- 
n itm ergel die zwei unteren — E m scher und G ranu latenkreide — 
entfallen. A ctinocam ax quadratus, w elcher in den hoher liegenden 
grauen M ergeln haufig ist, kom m t h ier n u r yereinzelt in  den ober
sten Schichten vor.

189B. Schr. nat. Ver. Harz-W ernigerode VIII.
2) 1897. Stolley: Uber die G liederung des norddeutschen und baltischen Se- 

non sowie die dasselben charakterisierenden Belemniten. Arch. ftir Anthrop. und 
Geol. Schlesw.-Holst. II . 2.
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D er H auptkom plex des glaukonitischen Mergels b ildet die G ra- 
nulatenkreide. Dafi sie h ier der gleichen kStufe W estfaliens en t
spricht, zeigt der in  seinen unteren  Schiehten nicht seltene M arsu- 
pites ornatus, welcher fur die untere G ranu latenkreide hochst eha- 
rak teristisch  ist. (Stufe P laeen ticeras bidorsatum  von Grossouvre), — 
in  den hoheren Pachydiscus diilmensis, w elcher n u r der oberen 
G ranulatenkreide eigen ist (Stufe P laeen ticeras bidorsatum  von 
Grossouvre).

W eniger sicher ist hier die Anw esenheit des Em schers. Zw ar 
befindet sich sein Leitfossil — Act. w estfalicus —  in den untersten 
Schiehten des glauk. Merg-els, man kann  ihn aber bekanntliebO  0  7

auch in der un teren  G ranu latenkreide finden, da die U bergangs- 
formen keine scharfe Grenze zwischen den S tolley’schen Stufen zu 
ziehen gestatten. D er zusam m en vorkom m ende Act. verus ist sowobl 
der G ranulaten  wie der W estfalieuskreide eigen. H ier konnen 
n u r die Inoceram en helfen.

W enn w ir von ihnen einerseits neue, anderseits nicht sicher 
bestim m te (und zugleich n ich t charakteristische) Form en beiseite 
lassen, bleibt uns eine Reihe, die aus lau ter Leitfossilien besteht:

Inoceramus Cripsi et var.
„ lingua
r lobatus
„ cancellatus
„ Brancoi
„ Haenleini
„ involutus.

Zum V ergleiche bedienen w ir uns der Senongliederung, welche
G. M uller *) hauptsachlich au f G rund der Inoceram en durchgefiihrt 
hat. D er oberen G ranulatenkreide en tsprich t h ier die Stufe m it den 
Inoceram en: lobatus, lingua, Cripsi, und A m m oniten : bidorsatus. 
diilm ensis und Sc. binodosus. In  B onarka erscheinen dieselben Ino
ceram en zusam m en m it Pach. diilmensis, sie besitzen h ier also die- 
selbe stra tig raphische S tellung (Stufe Plac. bidorsatum).

D er die untere G ranulatenkreide bei M uller reprasentierende 
Inoc. cardissoides w urde in  B onarka nicht gefunden. Ihm  entspricht

*) 1900. G. M iiller: G liederung der Actinocam axkreide im nordwestlichen 
D eutschland. Z. d. g\ G. Band LII.
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hier der verw andte Inoc. cancellatus und der — n u r aus der unter- 
sten G ranu la tenkreide  W estfalicus bekannte —  Inoc. Brancoi.

Inoc. H aenleini und involutus charak terisieren  in der M iiller- 
schen G liederung den oberen und  den m ittleren E m scher (Grossou- 
v re ’s Stufen: M ortoniceras texanum  und Mort. Em scheris). Ih r  Vor- 
kom m en zusam m en m it Act. w estfalicus geniigt ais Beweis ftir die 
A nw esenkeit dieser Stufe.

Aus allen diesen E rorterungen  erg ib t sich also der SchluB, daC 
in dem G laukonitm ergel von Bonarka die ganze G ranulatenkreide 
und ein Teil des Em schers vertre ten  sind.

U ntersenon ist bisher in der Gegend von. K rakau  nicht erforscht 
worden. N ach allgem einer Ansieht, die au f den S c h rif te n x) von 
Zaręczny basiert, liegt in den vollstandigsten K reideaufschlussen 
der U m gebung von K rakau  (G iebułtów , Sudoł) die obersenone 
„O poka“ unm ittelbar au f dem  M ittelturon. Die L licke soli einer 
M eeresregression entsprechen. Prof. S iem iradzki, der einerseits die 
A ltersbestim m ungen Z aręczny’s unangefocliten liiBt, anderseits kei- 
nen M eeresriickzug annehm en will, verm utet die Anw esenheit von 
O berturon und U ntersenon in den un teren  Schichten der O p o k a2). 
Bei dem  raschen Fazieswechsel in der K rak au er K reide halte ich 
es ftir ganz moglich. daB auch diese Stufen durch  die Opoka ir- 
gendwo vertre ten  sein konnen, doch n ich t in  den genannten Auf- 
schliissen, wo auch in den untersten  Schichten dieses weiBen K rei- 
dem ergels der typische Act. quadrat,us vorkommt. H ier muB ein 
anderer W eg gew ahlt w erden und das U ntersenon — w enn es hier 
existiert — nicht in, sondern u n te r der Opoka gesucht w erden. Ich  
will nachweDen, daB es die bisher zum  M ittelturon gezahlten „Ino- 
ceram enm ergel11 sind, die h ier die Rolle der A quivalente des G lau- 
konitm ergels von B onarka spielen.

Es sind graue oder griinliche, sandig-glaukonitische Mergel, die

1877. Zaręczny: O średnich w arstw ach kredowych w krakowskim  okręgu. 
Spraw. Kom. Fizyogr. Akad. Um. XII.

1894*. idem : Atlas geol. Galicyi, T ekst do zeszytu trzeciego. Wyd. Kom. 
Fizyogr. Akad. Um.

2) 1905. Siem iradzki: O utworach górnokredowych w Polsce. „Kosmosw, 
V I I I - X I I .

1906. Idem : Die obere Kreide in Polen. Yerh. k. geol. K. A. Nr. 2.
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in G iebułtów  und Sudoł zwischen den („oberen11) K reidekonglom e- 
ra ten  und der Opoka liegen. Sie w urden  au f G rund  der in ihnen 
vorkom m enden Inoceram enbruehstiicke der tnronen Brogniarti-Słufe 
zugezahlt. D ie Sohalenreste zeigen gefranste A nw achsstreifen — wie 
bei Inoc. Brogniarti. D ieses M erkm al, welcbes bislier ais charakte- 
ristisch  gelten konnte. babe ich aber auch bei untersenonen For- 
men ans der G rupppe lobatus-lingua bem erkt — ich halte also die 
Bestim m ung fiir unsicher. W irk lich  bezeichnend ist dagegen die 
B elenm itenfauna. welche in denselben Schichten gefunden wurde.

Ich  habo h ier folgende Form en bestim m t.

Actinocamax granulatus
„ granulatus-westfąlicus
,, verus.

D ie „Inoceraineninergell! entsprechen also der G ranulatenkreide, 
folglich muB die G renze zw ischen Turon und Senon in der K reide 
von K rakau  nach unten  yerschoben werden.

E rk la r u n g  der  Tafeln.
T af XXVI.

Fig . 1. A ctinocam ax verus M iller. Ein keulenformiges Individuum  von vorne 
und von der Seite geseben.

Fig. 2. Ein anderes lndividuum  (von vorne).
Fig. 3. E in anderes Individuum  von vorne und von der Seite. Konusartige

Abschalung des Alyeolarendes.
Fig. 4. Ein junges, schlankes Individuum.
Fig. 5. E in typisch abgestutztes Alveolarende.
Fig. 6 . Ein A lveolarende m it deutlicher Seitendepression.
Fig. 7. Actinocam ax w estfa licus Schliiter. Ein typisches Individuum.
Fig. 8. E in groberes Exem plar, gespalten.
Fig. 9. Querschnitt des Alveolarendes bei einem anderen Individuum.
Fig. 10. Actinocam ax gra n u la tu s B lainville  em. Schliiter. E in typisches In- 

dividuum.
F ig  11. E in anderes Exem plar, gespalten.
F ig. 12. A ctinocam ax ąuadra tus B la inrille . Querschnitt eines schlanken 

Exem plars.
Fig. IB. E in anderes Exem plar von vorne und von oben.
Fig. 14. Langsdurchschnitt.
Fig. 15. Ein keulenformiges Individuum  (var. am pullacaea Stolley).
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Taf. XXVII.

Fig. 16. Inoceram us lobatus M unster. E in gu t erhaltenes E xem plar ($).
Fig. 17. Anw achsstreifen an der Oberflache eines groben Exem plars 1X^)- 
Fig. 18. E in Teil des Schlosses eines groben Exem plars.
Fig. 19. Inoceram us lobatus var. cancellata Goldfuss. Ein Teil der Schale. 
Fig. 20. Inoceram us B rancoi W egner (|).

Taf. XXVIII.

Fig. 21. Inoceram us Cracouiensis n. sp. E in Exem plar m it d ichter Berippung. 
Fig. 22. E in anderes Individuum  m it b reiteren  Kippen.
Fig. 23. Inoceram us robustus n. sp. (von oben).
Fig. 24. Derselbe von der Seite gesehen.
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