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Zur Mikrobiostratigraphie der Regensburger Kreide

Von
HANS RISCH'-)

Mit 1 Tafel

ABSTRACT

It is attempted to revise bore-profile subdivisions applying
new results available on the planctonic foraminiferal zona-
tion. Only minor differences exist in the purely marine part
compared to Tillmann ( 1 964) . The revision of microfossil de-
terminations of the non-marine part, however, gives evidence
that the first marine transgression over the Landshut-NeuÃ¶t-

ting up lift to the north took place as late as that of the Regens-
burg-GrÃ¼nsandstein during Upper Cenomanian times. The
microfauna of marine intercalations - as it was assumed earlier
- in the underlying Amberger Erzformation, only consists of
allochthonous reworked jurassic forms.

KURZFASSUNG

Mit Hilfe neuerer Daten zur Foraminiferen-Zonengliede-
rung wird eine Teilrevision Ã¤lterer Untergliederungen von
Bohrprofilen versucht. Im rein marinen Anteil ergeben sich
geringfÃ¼gige Ã„nderungen gegenÃ¼ber Tillmann (1964). Die
Revision von Mikrofossilbestimmungen im nichtmarinen
Anteil liefern - entgegen frÃ¼heren Darstellungen - Hinweise

dafÃ¼r, daÃŸ der erste marine VorstoÃŸ Ã¼ber das Landshut-
NeuÃ¶ttinger Hoch hinweg nach Norden erst mit dem Re-
gensburger GrÃ¼nsandstein im Obercenoman erfolgte. Die
Mikrofaunen aus vermeintlich marinen Zwischenschaltungen
der Amberger Erzformation im Liegenden bestehen aus-
schlieÃŸlich aus umgelagerten Jura-Formen.

EINLEITUNG

Die Erforschung der Oberkreideablagerungen am SÃ¼d-
westrand der BÃ¶hmischen Masse hat, nach Untersuchungen
von Lehner, Trusheim u. DacquÂ£ in den zwanziger-dreiÃŸiger
Jahren, nach dem Krieg einen Aufschwung erlebt, u. a. be-
sonders durch Arbeiten von Tillmann. Ihm standen Profile
von durchlaufend gekernten Bohrungen zur VerfÃ¼gung, so-
wohl aus dem Beckenzentrum der Regensburger Kreide im
Molasseuntergrund - der Braunauer Senke - als auch aus tek-
tonisch stÃ¤rker beanspruchten Randbereichen, wie dem Am-
berg-Auerbacher Gebiet. Bei den Untersuchungen wurden
Mikrofaunen ausgeschlÃ¤mmt und - nach dem damaligen
Stand der Kenntnisse, etwa ab 1952 - zur stratigraphischen
Gliederung mit herangezogen. Sie sind -z.T. noch wenig be-
arbeitet - beim Bayerischen Geologischen Landesamt hinter-

legt. Inzwischen hat die Erweiterung der Kenntnisse - beson-
ders was die Zonengliederung mit planktonischen Foramini-
feren betrifft - eine ÃœberprÃ¼fung derselben wÃ¼nschenswert
erscheinen lassen. Sie wird derzeit durchgefÃ¼hrt. Hier soll
Ã¼ber erste Ergebnisse (vgl. Meyer et al. 1981) ausfÃ¼hrlicher
berichtet werden. ZunÃ¤chst wird die stratigraphische Einstu-
fung ausgewÃ¤hlter Profilabschnitte im rein marinen Anteil der
Braunauer Senke untersucht. Sodann geht es um eine Revi-
sion von Mikrofossilbestimmungen aus dem nichtmarinen
Anteil - der Amberger Erzformation - im Liegenden der ma-
rinen Folge des nÃ¶rdlichen Randbereiches. Mikrofaunen aus
zwischengeschalteten Tonlagen derselben wurden in das Alb
bis Untercenoman eingestuft und als Beleg fÃ¼r einen zeitwei-
ligen marinen EinfluÃŸ gewertet.

'') H. RiSCH, Bayerisches Geologisches Landesamt, Prinzregen-
tenstr. 28, 8000 MÃ¼nchen 22
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A. TEILREVISION VON MIKROFAUNEN DES MARINEN ANTEILS
AUS Ã„LTEREN BOHRUNGEN

Neben der laufenden mikrobiostratigrapliisclien Unter-
gliedeiung neuerer AufschluÃŸ- und Hohrprofile, die hier
nicht berÃ¼cksichtigt sind, wurde eine Teilrevision an Mikro-
fossilmaterial aus Ã¤lteren Bohrprofilen durchgefÃ¼hrt. Eine
wichtige Arbcitsgrundlagc bildete dabei der Atlas zur Mittel-
kreide-I'oraminiferen-Plankton-Zonierung (Rohas/.vnski &
Caron, 1979) sowie eine Reihe von Arbeiten aus dem Kreis
der daran beteiligten Arbeitsgruppe europÃ¤ischer Mikropa-
lÃ¤ontologcn. Ziel war, anhand neuester mikropalaontologi-
scher Bestimmungsliteratur bisherige Einstufungen und
Gliederungen (Tillmann, 1964, 151-155) zu Ã¼berprÃ¼fen.
Folgende Profilabschnitte in folgenden Bohrungen (vgl.
Mi'.vi:n et al. 1981 : 70 u. Taf. 4) wurden genauer untersucht:
1. Bohrung Parkstetten 1 (1959, Blatt MÃ¼nster 7034)

a) Feinsandmergel, Cardienton, Weilloher Mergel
b) Ccnoman/Turon-Grenze (Eibrunner Mergel)

2. Bohrung Birnbach 1 (1939, Blatt Birnbach 7544)
a) Coniac/Santon-Grenze
b) Cenoman/Turon-Grenze

3. Bohrung Barbing I (1959, Blatt Oonaustauf 6939)
a) Pulverturmschichten, Reinhausener Schichten
b) Eibrunner Mergel mit Cenoman/Turon-Grenze

1. BOHKUNG PARKSTETTEN 1

a) Feinsandmergel, Cardienton, Weilloher Mergel
IV/425/1 (530,00-532,00 m) Feinsandmergcl:
Marfiinotruncana pseudolinneiana Pi;ssac;nO
Dicarinella assymetrica (SiGAL)
Alter: Unter-Santon (concavata-'/.onc)
-3 (555,00 m):
Marginotruncana marginata (RUUSS)
Dicarinella concavata (BroTZEN)
Archacoj^lohijicrina crelacea (d'Orbicny)
Alter: Umcr-S.imon (anicavata-Zimc)
-6 (5X0,00-582,00 m):
Atii rpnotruncjiia marj^mata
Mtirginotrtouarui picudolmncitina
Anhaeoglubigcrwa crctacea
Neoflabelliiui SHturulis praecunur (Wl Dl KIND)
Alter: Untcr-Santon/Coniac
-60 (649,20-650,20 m) Cardienton:
Mary^motruncana paracnncavata PoRTHAULT
Marpnotruncana marymata (Reuss)
Archaeoglohtgenna hlowi PliSSAt.Nt)
Alter: Coni.ic (concavata-Zonc)
-69 (658,60-659,70 m):
Ma rginotruncana paraconcavata
Margmotruncana marginata
M arginotruncana coronata (BoLLi)
A rcha eoglobigerina hlowi
Archaeoglobigcrmu cretacea
Alter: Coniac {concavata-T.one)
-93 (685,90-686,90 m) Weilloher Mergel:
Dicarinella concavata
Marginotruncana iinuosa PoKiHAin 1'
Marginotruncana picudolirniciana
Alter: Coniac (concavata-'/.oni:)

-98 (691,30-692,30 m):
Dicarinella concavata
Dicarmclla prmiittva (Dalbiez)
Marginotruncana sinuosa
Marginotruncana pseudolinneiana
Alter: Coniac (concavata-7.one)
-104 (697,60-698,50 m):
Dicarinella concavata
Marginotruncana sinuosa
Marginotruncana marginata
Marginotruncana sigali (Reichel)
Alter: Coniac (concavata-7.one)

Ergebnis: In Ãœbereinstimmung mit Tillmann (1964)
kann bestÃ¤tigt werden, daÃŸ die E'einsandmergel bis in das Un-
tersanton hinaufreichen und der Cardienton dem Coniac zu-
zurechnen ist. Die Weilloher Mergel dagegen sind nicht, wie
bei T:llmann, in das Oberturon, sondern ebenfalls schon in
das Coniac einzustufen. Aus dem entsprechendem Abschnitt
der Bohrung Barbing liegen keine Mikrofaunen vor. Von der
Bohrung Birnbach 1 gibt es zwei relativ reiche Mikrofaunen
aus deren tiefstem Teil, die jedoch bisher keine genauere Ein-
stufung zulassen.

b) Cenoman/Turon-Grenze (Eibrunner Mergel)
IV/425/136 (805,10-806,15 m):
Dicarinella hagni (ScHElliNEROVA)
Dicarinella imbncata (MoRNOD)
WhiteinclLi brittonemn (LoEBLlCH & TaI'PAN)
WhitemclLi paradubia (SiCAL)
Alter: Unter-Turon (helvetica-Zone)
-137 (806,15-807,30 m):
Praeglobotruncana helvetica (Bm 1 1)
l'raeglobotruncana gibha Kl AUS
Dicarinella hagni
Wliiteincll.i .irchaeocret.icea Pessagno
Alter: Unter- Turon (hclvetica-7.one)
-138 (807,30-808,45 m):
Praeglobotruncana stephani
Dicarinella hagni
Dicarinella imhricata
Dicarmclla algcriana (CaroN)
Whiteinclla baltica DOUGLAS & Rankin
Alter: Oberstes Obercenoman bis unterstes Unterturon
(archaeocretacea-7.one)
-139 (808,45-809,70 m):
Praeglobotruncana stephani
Dicarinella hagni
Dicarinella imbricata
Whiteinclla archaeocretacea
Alter: Ccnoman/Turon-Crenze (archaeocretacea-Zone)
-140 (810-810,10 m):
Praeglobotruncana praehclvctica (TruJILLO)
Praeglobotruncana stephani
Praeglobotruncana delrioensis (Plummer)
Whiteinclla baltica
Whitemella archaeocretacea
Alter: Oberstes Obercenoman (archaeocretacea-Zone)
-141 (811,50-811,70 m) Regensburger GrÃ¼nsandstein:
Hedbcrgclla cf. hoeh.li (Hagn & Zeil)
Alter: Oberstes Obercenoman (archaeocretacea-Zone ?)

Ergebnis: Die Cenoman/Turon-Grenze liegt etwa
knapp 3 m Ã¼ber der Basis der Eibrunner Mergel. Nach Till-
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MANN (1964) fiel sie noch mit deren Oberkante zusammen.
Ohmekt (1967) erkannte einen scharfen Faunenschnitt 4 m
Ã¼ber der Basis. AuÃŸerdem konstatierte er das Einsetzen zwei-
kieiiger Globotruncanen 2 m Ã¼ber der Basis. Nach neuerem
Stand handelt es sich dabei jedoch um die Gattung Dicarinel-
la, die ab dem obersten Cenoman vorkommt. Bemerkens-
wert ist vielleicht auch, daÃŸ hier der tiefere Teil der Eibrunner
Mergel (und eventuell auch der hÃ¶chste Teil des Regensburger
GrÃ¼nsandsteins) noch der archaeocretacea-Zone anzugehÃ¶-
ren schemt.

2. BOHRUNG BIRNBACH 1

a) Coniac/Santon-Grenze
K 14/50 (987,70 m):
Marginotruricana pscndolinneiana
A rchaeoglobigerma cretacea
StensiÃ¶ina praecxculpta (KELLliR)
NeoÃŸabdlina suturalis praecursor (WeuekinD)
NeoÃŸabellina ovalis (Wedekind)
Alter: Santon
-(1021,30 m):
Dicarmella concavata
Marginotruricana paraconcavata
Alter: (hÃ¶heres Coniac ?-) Unter-Santon (concavata-Zone)
-(1086,30 m):
Dicarinella concavata
Archaeoglohigerina cretacea
StensiÃ¶ina praecxculpta
Alter: (hÃ¶heres Coniac ?-) Unter-Santon (concavata-Zone)
- (1097,40 m):
Dicarinella concavata
Marginotruncana paraconcavata
Marginotruncana coronata
Margmotruncana tarfayensis (LEHMANN)
Archaeoglohigerina cretacea
Neoflahellina praerugosa HiLTERMANN
Alter: hÃ¶heres Coniac bis unterstes Santon (concavata-Zone)
-(1108,70 m):
Dicarmella concavata
Marginotruncana smuosa
Margmotruncana margmata
Archaeoglohigerina cretacea
Alter: hÃ¶heres Coniac (-unterstes Santon?) (concavata-Zone)
-(1135,80 m):
Marginotruncana marginata
Marginotruncana sinuosa
Archaeoglohigerina cretacea
Karsteneis karstenei karstenei (Reuss)
Alter: hÃ¶heres Coniac

Ergebnis: Die von Tiiimann (1964) festgelegte Grenze
liegt im Bereich der concavata-Zone

b) Cenoman/Turon-Grenze
K 14/50 (1344,00 m):
Marginotruncana remi (Gandolfi)
Praeglohotruncana praehelvetica (Trujiih^)
Praeglohotruncana aumalensis (SiGAL)
Whiteinella haltica Douglas & Rankin
Whiteinella archaeocretacea Pessagno
Cythereis longaeva adulescens Ohmert
Alter: Mittel-Turon (hÃ¶here helvetica-Zone)
-(1358,70 m):
Dicarinella hagni
Dicarinella imhricata

Praeglohotruncana helvctica
Praeglohotruncana stephani
Praeglohotruncana gihha
Whiteinella archaeocretacea
Whiteinella paraduhia
Alter: Unter-Turon (tiefere helvetica-Zone)
- (1364,40 m):
Rotalipora cushmani
Praeglohotruncana aumalensis
Praeglohotruncana stephani
Alter: Ober-Ccnoman (hÃ¶chste cÂ«s/;mdÂ«;-Zone)

Ergebnis: In diesem Profilabschnitt ergibt sich eine vÃ¶llig
neue Gliederung. Die nach Tiiimann (1964) mittelturonen
Mergelkalke und Mergel gehÃ¶ren im tieferen Teil (ab
1364,50 m) dem Ober-Cenoman an. Das bedeutet, daÃŸ dem
Regensburger GrÃ¼nsandstein hier eine grÃ¶ÃŸere MÃ¤chtigkeit
(34,00 m gegenÃ¼ber 1,30 m bisher) zukommt. DarÃ¼ber ist
Unter-Turon erstmals bei 1358,70 m und Mittel-Turon erst
ab 1344,00 m nachweisbar.

3. BOHRUNG BARBING 1

a) Pulverturmschichten, Reinhausener Schichten
IV/426 (103,20 m) Pulverturmschichten:
Whiteinella sp.
Cythereis cf. amhigua OllMERT
Alter: Mittel-Turon
- (107,60 m) Glaukonitmcrgcl:
Marginotruncana pseudnltnnciana
Cythereis cf. amhigua
Cythereis cf. subtilis Ohmert
Mosaleheris interruptoidea (van Veen)
Alter: Mittel-Turon

Die beiden folgenden Proben (120-124 m) .lus den Eisbuckel-
schichten enthalten keine charakteristischen Leitformen. Als
nÃ¤chstÃ¤lteres liegen erst wieder Proben aus den Reinhausener
Schichten vor.
- (180,75 m) Reinhausener Schichten:
Margmotruncana sp.
Whiteinella archaeocretacea
Whiteinella haltica
Alter: Unter-Turon

Ergebnis: Die bisherige Gliederung kann mit wenigen
Formen hinreichend bestÃ¤tigt werden.

b) Eibrunner Mergel mit Cenoman/Turon-Grenze
Der unterste Teil der von Tu. l. mann als Reinhausener
Schichten ausgeschiedenen Folge gehÃ¶rt nach der Mikro-
fauna schon zu den Eibrunner Mergeln.
IV/426 (181,90-183,00 m)
Marginotruncana renzi
Dicarinella hagni
Praeglohotruncana helvetica
Praeglohotruncana gihha
Whiteinella archaeocretacea
Whiteinella paraduhia
Alter: Unter-Turon (helvetica-Zone)
-(185,20-186,20 m):
Dicarinella hagni
Praeglohotruncana helvetica
Praeglohotruncana gihha
Praeglohotruncana stephani
Praeglohotruncana delrioensis
Whiteinella archaeocretacea
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Hedbergella ex gr. simplex (MORROW)
Alter: Unter-Turon (tiefste helvetica-Zone)
In dieser Probe dÃ¼rfte auch noch die archaeocretacea-Zone ent-
halten sein.
-(186,20-187,20 m):
Rotalipora cusbmant (MoRROW)
Whiteinella baltica
Praeglohotruncana stepham
Alter: Ober-Cenoman (cHshmani-Zone)
-(187,80-188,40 m):
Rotalipora cushmani
Whiteinella baltica
Whiteinella brittonensis
Alter: Ober-Cenoman (cushmarn-Zone)
-(188,40-189,00 m):
Rotalipora cushmam
Whiteinella baltica
Alter: Ober-Cenoman (cushmani-Zone)
Die nÃ¤chst tiefere Probe stammt erst wieder von der Basis
des Regensburger GrÃ¼nsandsteins (200,20 m), fÃ¼hrt aber
keine Mikrofauna. Die nÃ¤chst tiefere, einzige Probe aus
den Schutzfelsschichten (204, 10 m) ist ebenfalls mikrofos-
silleer.

Ergebnis : Soweit Probenmaterial vorliegt, kann die bis-
herige Gliederung - mit Ausnahme der Cenoman/Turon-
Grenze - bestÃ¤tigt werden. Diese liegt innerhalb der Eibrun-
ner Mergel oberhalb 186,20 m und damit ca. 3 m Ã¼ber deren
Basis.

Zusammenfassung: Eine Teilrevision von Mikrofau-
nen aus drei Ã¤lteren Bohrungen durch die Regensburger
Kreide des Molasseuntergrundes im Gebiet von Regensburg,
Straubing, Birnbach bestÃ¤tigt die von Tillmann bzw. Till-
mann & Ziegler (1964) getroffene Untergliederung weitge-
hend. Eine Ã„nderung bzw. Neugliederung ergibt sich einmal
im unteren Teil der Bohrung Birnbach 1. Zum anderen wer-
den die Weilloher Mergel der Bohrung Parkstetten nicht mehr
wie bisher in das Oberturon, sondern in das Coniac einge-
stuft. Die Cenoman/Turon-Grenze kann in allen drei Boh-
rungen auf den tieferen Teil der Eibrunner Mergel, ca. 3 m
Ã¼ber deren jeweiliger Basis festgelegt werden.

B. REVISION VON MIKROFOSSILBESTIMMUNGEN
AUS DER AMBERGER ERZFORMATION

EINFÃœHRUNG

Die Diskussion bezÃ¼glich der Faziesinterpretation und
stratigraphischen Einordnung der Amberger Erzformation
(und der Schutzfelsschichten) reicht weit zurÃ¼ck (Oschmann,
1958, S. 66ff.;GuDDEN&TREiBS, 1961:60 ff.). Einige wesent-
liche Entwicklungsschritte der Forschung seien im folgenden
kurz aufgefÃ¼hrt: Flurl (1792) erwÃ¤hnt diverse Fossilien aus
dem Nebengestein der Erzformation. Voith (1841) erkennt
als offenbar erster das Kreidealter der Erze. Gombel (1868)
parallelisiert - zumindest teilweise - die Erzformation mit den
Schutzfelsschichten und stuft sie (1891) schon mit Sicherheit
als tiefste Oberkreidebildungen (Cenoman) ein. Aufgrund
von Pflanzenfunden setzt er sie mit den NiederschÃ¶nauer
Schichten Sachsens und den Perucer Schichten BÃ¶hmens (vgl.
Cech et al. 1980, Prescher, 1981) altersmÃ¤ÃŸig gleich. Roth-
PLETZ (1913) hÃ¤lt als Beginn der Schutzfelsschichtenbildung
ein nur untercenomanes als auch teilweise prÃ¤cenomanes Al-
ter fÃ¼r mÃ¶glich.

Die Faziesinterpretation eines fossilfÃ¼hrenden Kreidetones
vom Hirschwald, sÃ¼dlich Amberg (Klopfel, 1919) fÃ¼hrt
erstmals dazu, zwischen Malm und Erzformation eine marine
Ingression anzunehmen. Aus im Auerbacher Erz einge-
schlossenen Letten schlÃ¤mmt Fink (1928) ,, Seeigelstacheln
mit typisch kretazischen Formen" aus. Dies bestÃ¤tigt schein-
bar die prÃ¤cenomane Einstufung der Erzformation durch
Seemann (1925). Lehner (1924, 1935, 1936, 1937) beruft sich
bei der Einstufung der Schutzfelsschichten als FrÃ¼h- bzw.
Unter-Cenomanauf Jacubowski (1921), der aus Weinberglet-
ten bei Schwandorf eine marine Unterkreide-Fauna meldet.
Hierzu schreibt Tillmann (1963): ,,den Fund von Jacubowski
kann ich bestÃ¤tigen". Nach Dacque (1939: 18) ,,kann die
Schutzfelsschichtenbildung durchaus noch untercenoma-

nisch sein". Gramer & Treibs (1951: 158) sprechen von
Karsthohlformen, die ,,von prÃ¤cenomanen Schutzfelsschich-
ten erfÃ¼llt sind".

Tillmann (in Tillmann & Treibs, 1967) schlieÃŸlich fÃ¼hrt,
neben Ooiden und Glaukonitgehalt, Makrofaunen - unbe-
stimmbare Muscheln, Belemniten, Bryozoen, Schwammna-
deln, Seeigelstacheln und FischzÃ¤hnchen - als Beweis fÃ¼r den
zeitweiligen marinen Charakter der Erzformation an. Er be-
ruft sich dabei u. a. auch auf Jacubowski (1. c). Die erste Rich-
tigstellung Trusheim's (1. c), der den Weinbergletten Jacu-
bowskis - schon allein nach der Petrographie und den darin
enthaltenen Fossilien durch Nachbestimmung - eindeutig als
dem Dogger zugehÃ¶rig identifziert, wird gar nicht erwÃ¤hnt,
ebenso wenig seine zweite, nach der der marine Unterkreide-
ton Kluppel's (1. c.) als Fehldiagnose - ,, fossilfÃ¼hrenden
Eybrunner Tonen" entstammend - erkannt ist. WÃ¤hrend
Tillmann (1. c.) nur die Erzformation fÃ¼r zeitweilig marin
hÃ¤lt, versucht Oschmann (1958) auch fÃ¼r die Schutzfels-
schichten einen zeitweiligen marinen EinfluÃŸ zu belegen und
gleichzeitig die Datierung auf Cenoman einzuengen (1. c.
S. 68). Als Beweis fÃ¼hrt er eine ,, marine Mikrofauna ceno-
manen Alters" aus einem mittel- bis grobsandigen Glaukonit-
ton von der LokalitÃ¤t ,, Steinbruch an der Wiegen" auf Blatt
Bad Abbach an. Er sieht diesen Ton nach Lagerung und pe-
trographischer Ausbildung als eindeutig den Schutzfels-
schichten zugehÃ¶rig an. Dagegen ist folgendes einzuwenden:
1. Die ,, verstÃ¼rzte Lagerung innerhalb eines Karsttrichters"
(Tillmann & Treibs, 1963: 70) lÃ¤ÃŸt diesen bisher einzigen
Hinweis auf einen zeitweiligen marinen Charakter der
Schutzfelsschichten als wenig Ã¼berzeugend erscheinen. 2. Die
Mikrofauna mit Ataxophragrnium depressum (Ferner) - bis-
her nur ab dem Turon bekannt - lÃ¤ÃŸt eher vermuten, daÃŸ hier
nachgerutschte glaukonitische Partien von Eibunner Mergeln
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oder auch Regensburger GrÃ¼nsandstein beteiligt waren. Die
limnofluviatilterrestrische Entstehung der Schutzfelsschich-
ten ist ansonsten durch Trusheim (1. c.) genÃ¼gend belegt.

Derselbe Autor (I. c. S. 46) spricht sich auch klar fÃ¼r eine
Einlagerung der Amberger Erzformation in die Schutzfels-
schichten - â€žmit denen sie durch alle ÃœbergÃ¤nge auf das in-
nigste verknÃ¼pft sind" - aus. Ihr Alter gibt er mit Unterkreide
bis mÃ¶glicherweise Untercenoman an. Die genauere Datie-
rung der Obergrenze stellt er einer spÃ¤teren Neubearbeitung
der Kreidefaunen anheim. Diese, von DacquE (1939) verÃ¶f-
fentlicht, bestÃ¤tigt mit Acanthoceras naviculare und Pecten
asper ein mittel(?)- bis obercenomanes Alter des GrÃ¼nsand-
steins und damit die MÃ¶glichkeit eines untercenomanen Al-
ters fÃ¼r die hÃ¶heren Teile der Schutzfelsschichten.

Nach Cech et al. (1980: 280) verlÃ¤uft in der BÃ¶hmischen
Kreide die Grenze zwischen liegenden limnischen Perucer
Schichten - altersmÃ¤ÃŸig den Schutzfelsschichten gleich (GÃ¼M-
BEL, 1868) - und hangenden Korycaner Schichten diachron.
Inoceramus pictus im hÃ¶heren Teil der letzteren weist auf
Obercenoman hin, Inoceramus crippsi und Schloenbachia
varians im tieferen Teil kÃ¶nnten noch Mittelcenoman andeu-
ten.
PacltovÃ¤ (1977: 134, 1978: 103) engt das Alter des oberen
Teils der Perucer Schichten mit Hilfe des Erstauftretens von
Vertretern aus der Gruppe der Normapolles in Verbindung
mit dem Vorkommen von triporaten Pollen auf das hÃ¶here
Mittelcenoman (Acanthoceras jukes-brownei-Zone) ein.

Tillmann war schon lange vor der ersten mikropalÃ¤ontolo-
gischen ,, BeweisfÃ¼hrung" von 1952-53 - trotz der Richtig-
stellungen von Trusheim (1936) - vom zeitweilig marinen
Charakter der Erzformation und von deren Einsetzen" zu
Beginn des Cenomans" (Tillmann, 1940, 547) Ã¼berzeugt, so
daÃŸ nicht auszuschlieÃŸen ist, daÃŸ sich diese Ãœberzeugung
auch auf die mikropalÃ¤ontologische Bearbeitung des von ihm,
fÃ¼r seine eigenen Untersuchungen in Auftrag gegebenen Pro-
benmaterials ausgewirkt haben kÃ¶nnte.

REVISION DER MIKROFAUNEN

Zum besseren VerstÃ¤ndnis der in verschiedenen ErlÃ¤ute-
rungen zu geologischen Karten wiedergegebenen Ergebnisse
der mikropalÃ¤ontologischen Untersuchungen ist es ange-
bracht, einen diesen zugrundeliegenden mikropalÃ¤ontologi-
schen Bericht vom 25.7.53 zu zitieren. Er betrifft Untersu-
chungen an Mikrofaunen aus basalen Tonen der Erzforma-
tion der Bohrung Bernreuth 86 (Archiv-Nr. K 53) aus den
Teufen 158,80-161,60 m. Hier werden- wie auch schon vor-
her (siehe unten) - abgebrochene trochospirale Anfangswin-
dungen von Placopsilina cenomana d'Orbigny und von
? Trocholina sp. (Taf. 1, Fig. 12-14), je nach Form und An-
ordnung der Kammern, als ,,Globotruncana appenninica,
Globotruncana roberti, Globigenna digitata (?) bzw. Globt-
gerina subdigitata (?)" bestimmt. Bisherige Ergebnisse (vor-
herige Untersuchungen an den Bohrungen Etzmannsberg 5,
Mariahilfberg 2 und Bernreuth 99 miteingeschlossen) wer-
den wie folgt, zusammengefaÃŸt: ,, Durch den schlechten Er-
haltungszustand und das spÃ¤rliche Vorkommen der betref-
fenden Mikrofossilien ist bis jetzt der einwandfreie Nach-
weis, mittels einer exakten spezifischen Bestimmung, noch

nicht gelungen. Deswegen ist es auch schwierig, jetzt schon
zu entscheiden, ob hier nun Mittel- oder Oberalb oder Unter-
cenoman vorliegt. Man kann jetzt jedoch schon mit sehr gro-
ÃŸer Sicherheit sagen, daÃŸ die basalen Kreideschichten der
OberpfÃ¤lzer EisenerzlagerstÃ¤tten u. a. Sedimente des Alb bis
Untercenoman beinhalten."

Etwas verwunderlich daran ist am SchluÃŸ die bereits deutli-
che BeschrÃ¤nkung einzig noch auf die Fragestellung Unterce-
noman oder auch noch Alb?, die bei allen weiteren Untersu-
chungen (s. u.) allein mehr im Vordergrund steht, obwohl
doch zu Beginn noch der einwandfreie Nachweis fÃ¼r Alb bis
Untercenoman Ã¼berhaupt in Frage gestellt ist.

In der schon o. a. Bohrung Etzmannsberg 5 (Archiv-Nr.
K 57), Blatt Sulzbach-Rosenberg (Gudden & Treibs, 1961),
die gleich zweimal die Erzformation durchteuft, wird bei
27,10 m und bei 29,50 m, neben ,,Unter-Dogger-Foramini-
feren" (!) eine rotaliide Kalkschalerform: Robulus sp. als
Kreide-Anzeiger aufgefÃ¼hrt. Bei einer spÃ¤teren Durchsicht
wird am Rand vermerkt, daÃŸ es sich dabei doch wohl nur um
eine Lenticulina sp. handle und damit die Mikrofauna keine
stratigraphische Einstufung erlaube. Diese Berichtigung, die
durch die jetzige Revision bestÃ¤tigt werden kann, bleibt - wie
noch einige andere (s. u.) - unpubliziert. Eine weitere Probe
aus der zum zweitenmal in dieser Bohrung bei
135,80-138,20 m durchteuften Erzformation soll Schackoina
sp. enthalten. Die jetzige Revision kommt zu dem SchluÃŸ,
daÃŸ es sich auch hier nur um abgebrochene Anfangswindun-
gen von Placopsilina cenomana handelt.

Die Art ist keineswegs - wie der Name vermuten lassen
kÃ¶nnte - auf das Cenoman beschrÃ¤nkt. Sie kommt ebenso
schon im Malm vor (vgl. Seibold, 1960; Oesterle, 1968;
Groiss, 1970), Ihre Anfangswindungen bilden aber- und hier
liegt der Ursprung der Kette von Verwechslungen - Formen
aus, die eine gewisse Ã„hnlichkeit mit planktonischen Formen
wie Globotruncana appenninica, G. roberti, Globigenna
subdigitata und auch Schackoina sp. aufweisen.

Aus der ebenfalls o. a. Bohrung Mariahilfberg 2 (Ar-
chiv-Nr. K 10) sollen bei 30 m ,, neben umgelagerter Dog-
ger-Mikrofauna ( !) Globotruncanen- und Globigerinen- Ã¤hn-
liche korrodierte Kalkschaler - wenngleich fÃ¼r eine nÃ¤here
stratigraphische Einstufung unbrauchbar - ein Oberkreide-
Alter belegen" (Bericht vom 18.3.53). Bei einer spÃ¤teren
Durchsicht wird, wie auch die jetzige Revision bestÃ¤tigt, wie-
der am Rand vermerkt, daÃŸ in der Probe gar keine Kreidefor-
men vorhanden seien.

Auch in der Bohrung Bernreuth 99 (Archiv-Nr. K 51) auf
Blatt Auerbach (Tillmann & Treibs, 1967, Beilage 6) wird bei
104,00-104,10 m neben Textulariidae ein Robulus sp. als
Beweis fÃ¼r Oberkreide angefÃ¼hrt, nach der jetzigen Revision
auch nur eine Lenticulina sp.. Bei 163,50-164,10 m kommen
viele Individuen einer einzigen Plankton-Art: ,,Globigerina"
helvetojurassica Haeusler (Taf. l,Fig. 10-11) neben verein-
zelten Resten von Placopsilina sp. vor. Sie sind (1. c.) als Glo-
bigerina Ã¤ff. subdigitata bestimmt und in das Alb-Unterce-
noman eingestuft.

Jura-,, Globigerinen" waren um diese Zeit noch weniger
bekannt, so daÃŸ die Verwechslung mit Kreide-Hedbergellen
leicht mÃ¶glich war, besonders im Zusammenhang mit ande-
rem vermeintlichem Kreide-Plankton (Placopsilina sp.).
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Ãœberhaupt gab es zum damaligen Zeitpunkt noch keine
Plankton-Forschung unter Zuhilfenahme des Stereoscan.

Die mikropalÃ¤ontologische Abteilung am Bayerischen
Geologischen Landesamt war sowieso erst im Aufbau begrif-
fen und gleich mit sehr vielfÃ¤ltigen Aufgaben und Problem-
stellungen befaÃŸt. Die Amberger Erzformation stellte da nur
ein kleines Problem unter vielen grÃ¶ÃŸeren dar. FÃ¼r sie stand
nicht nur eine Einstufung zwischen Malm und mittel- bis
obercenomanem Regensburger GrÃ¼nsandstein fest. Pflan-
zenfunde (Angiospermen) in Tonen der mit der Erzformation
zumindest teilweise verzahnten Schutzfelsschichten (GÃ¼m-
BEL, 1868, Trusheim 1936: 41) engten â€žin Anlehnung an
MÃ¤gdefrau (1953) â€žschon zum damaligen Zeitpunkt das Al-
ter bereits auf etwa Apt-Cenoman ein (Oschmann, 1958: 68)
und der marine Charakter der Basistone der Erzformation
war durch Makrofossilfunde (KlÃ¼pfel, 1919, Jacubowski,
1921) scheinbar bewiesen. Erste Funde von vermeintlich
autochthonen marinen Mikrofaunen (benthonische Kalk-
und Sandschaler) um 1952, erbrachten dafÃ¼r sozusagen den
letzten Beweis und lieÃŸen Zweifel an den Richtigstellungen
Trusheim's aufkommen. Als dann auch noch vermeintUche
planktonische Alb-Cenoman-Foraminiferen gefunden wur-
den, wandelten sich diese Zweifel in GewiÃŸheit um. Es blieb
in der Tat nur noch die Frage noch der stratigraphischen Ein-
engung - auf Untercenoman allein oder noch zusÃ¤tzlich auf
Alb - offen.

Dieser Frage wurde in der Folgezeit in Untersuchungen an
Bohrmaterial nachgegangen. Dabei fanden sich weitere ben-
thonische Foraminiferen, Sand- und Kalkschaler, die die Ein-
stufung Alb bis Untercenoman zu bestÃ¤tigen schienen, ohne
jedoch eine weitere stratigraphische Einengung zu erlauben.
Hierzu die folgenden Beispiele, die aus Bohrungen auf Blatt
Amberg stammen (Tillmann & Treibs, 1963).
1. Unterer Querschlag beim Neuen Wetterschacht im Am-

berger Erzberg, Profil 15 (1. c, S. 208-213):
Aus dem Basiston der Unteren Erzformation wird bei
5,40 m (Probe Nr. A 50/54) neben Sandschalern wie
Glomospira sp., Saccorhiza sp., Textularia sp. und Tro-
cbammina sp., eine fragliche rotaliide Form: Globotrun-
cana sp. ? angefÃ¼hrt, und in der Oberen Erzformation bei
19,40 m (Probe Nr. A 60/54) neben Sandschalern wie
Textularia sp., Trochammina sp. und Ammobaculites sp.
eine weitere fragliche Form: Bigenerma sp. ?. Beide For-
men - Globotruncana sp. ? und Btgenenna sp. ? - sollen
den Verdacht auf Kreide nahelegen. Die jetzige Revision
ergibt, daÃŸ es sich bei der ersten Form um einen unbe-
stimmbaren Sandschalerrest handelt, der lediglich an eine
Globotruncana sp. erinnert. Bigenerina sp. kommt als
Beleg fÃ¼r Kreide nicht in Betracht, da sie schon im Ober-
jura mit verschiedenen Arten (Oesterle, 1968: 742 ff.) be-
kannt ist.

2. Tiefbohrung SchÃ¤flohe (Archiv-Nr. K 123):
Hier wird bei 98,20-98,50 m neben Ammodiscus tenuis-
simus (Guembel) eine Anomalina involutu (Reuss) als
Hinweis auf Kreide aufgefÃ¼hrt (1. c. S. 72). Bei der jetzi-
gen Revision war diese Form nicht mehr auffindbar.
Anomalma-'i]:\vi\\c\\t Formen sind aber ebenfalls schon im
Oberjura bekannt, wie das folgende Beispiel zeigt.

3. Bohrung Engelsdorf 13 (Archiv-Nr. K 103):
Aus dem Basiston der Erzformation wird bei 8,1 0-8,20 m
(1. c. S. 78) angefÃ¼hrt: Bulimma D 17, Anomalina D 12,
Lenticulina sp. Die beiden ersten Formen werden als Be-
weis fÃ¼r marine Kreide angesehen. ZusÃ¤tzlich wird ver-
merkt, daÃŸ die Bestimmung nach Hecht (1938) erfolgte
und daÃŸ sich dabei Ã¼berraschende Ã„hnlichkeiten mit dem
Faunenbild der Leymeriella regularis-Zone ergeben ha-
ben. Die jetzige Revision kommt zu dem Ergebnis, daÃŸ
eine Anomalina-'ihnViche Form vorhanden ist, daÃŸ es sich
dabei jedoch um Dtscorbis ? paraspis (Schwager) handelt,
wie von Oesterle (1968: 774) aus dem Malm des Schwei-
zer Jura beschrieben. Eine Bulimina war nicht enthalten.
Sie kÃ¶nnte aber nicht als Beweis gelten, da die Gattung
schon ab dem Jura bekannt ist. Die verbleibende ,, Ã„hn-
lichkeit" mit dem Faunenbild der L. regularis-TLont
Norddeutschlands allein reicht nicht aus, um ein Kreideal-
ter zu belegen.

4. Bohrung Krumbach 37 (Archiv-Nr. K 199):
Bei 111,10-111,70 m(l. c. S. 80) wird mit Valvulina kar-
ren (Uhlig) - neben anderen Sandschalern - ,, eindeutig
Kreide" determiniert. Bei der jetzigen Revision konnte
keine Valvulina karren gefunden werden, dagegen aber
eine Paalzowella feifeli (Paalzow). Deren Vorkommen
wiederum ist auf den Malm (Oxford) beschrÃ¤nkt.

5. In einer Zusammenschau (Tillmann & Treibs, 1. c. S. 81)
werden alle bis dahin aus der Erzformation der verschie-
denen Reviere bestimmten Forminiferen aufgelistet. Es
wird geprÃ¼ft, ob damit auÃŸer Cenoman auch Alb nach-
weisbar sei und zunÃ¤chst festgestellt, daÃŸ eine wÃ¼n-
schenswert enge stratigraphische Einordnung nicht mÃ¶g-
lich sei. Zur Altersstellung heiÃŸt es - im folgenden aus-
zugsweise zitiert - weiter: ,, Durch Haplophragmmm
aequale (Roemer) erweisen sich klar als Oberkreide die
Proben . . . SÃ¤mtliche Formen aus frÃ¼heren Berichten, die
fÃ¼r Alb zu sprechen schienen, wurden einer genauen Beur-
teilung unterzogen . . . Alb konnte nicht nachgewiesen
werden. Damit sind die o. a. Proben als Liegendes der
Oberkreide zu betrachten (= tiefstes Cenoman)."
Bei dieser genaueren Beurteilung wird an der Bestimmung
,, Globotruncana" und ,,Globigerina" festgehalten, ob-
wohl in der Faunenliste zum ersten Mal Placopsilina ce-
nomana auftaucht, dagegen keine Globotruncana appen-
ninica mehr. Das deutet daraufhin, daÃŸ die erste grundle-
gende Verwechslung - kurz nach dem Erscheinen der Ar-
beit von Seibold (1960) - als solche erkannt ist. Die sich
daraus nahezu zwangslÃ¤ufig ergebende Frage, ob es sich
eventuell auch bei den Ã¼brigen, als Beweis fÃ¼r marines Un-
tercenoman aufgezÃ¤hlten Arten um DurchlÃ¤ufer handeln
kÃ¶nnte, die wie Placopsilina cenomana selbst alle schon ab
dem Oberjura auftreten, wird nicht gestellt.
Haplophragmium aequale, extra als fÃ¼r Oberkreide be-
weiskrÃ¤ftige Form angefÃ¼hrt, entpuppt sich bei der jetzi-
gen Revision als Ammobaculites subcretaceus Cushman &
Alexander, ebenfalls schon im Oberjura bekannt
(Oesterle, 1968, S. 737).
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ERGEBNIS

Insgesamt kommt damit die jetzige Revision zu dem Er-
gebnis, daÃŸ weder die als Beweis fÃ¼r marines Untercenoman
angefÃ¼hrten planktonischen, noch die benthonischen ,, Leit-
formen" einer genaueren ÃœberprÃ¼fung standhalten und daÃŸ
zusÃ¤tzlich die Umlagerung aus Dogger-Malm-Schichten in
mehreren FÃ¤llen durch die Begleirfauna nachweisbar ist.
Hierzu wird im folgenden eine Ãœbersicht Ã¼ber die wichtig-
sten, im Rahmen dieser Revision durchgefÃ¼hrten Neube-
stimmungen - jeweils mit dazugehÃ¶riger stratigraphischer
Einstufung - gegeben.

Bohrung Bemreuth 86 (Tillmann & Treibs 1967, Beil. 6)
K33, 159,6-161,3 m
â€žGlobigerina" cf. helveto-jurassica HaeuslER
Trochammina pygmaea (Haeusler)
Trochammina rotundata E. & J. Seibold
Haplophragmoides globigerinoides (Haeusler)
Textularia jurassica GuEMBEL
Tritaxis lohata (E. & J. SEIBOLD)
Suhdelloidma haeusleri FRENTZEN
Placopsilina cenomana D'OrbiGNY
Thurammina sp.
Tolypammina sp.
Ammodiscus sp.
Miliolidae
Seeigelstacheln
u.a.
Alter: Unterer Malm

Bohrung Bernreuth 99 (Tillmann & Treibs, 1. c.)
K5I, 104,00-104, 10 m

LenÃ¼culina sp.
Textularia sp.
Tolypammina sp.

163,50-164,10 m
,,Globigertna cf. helveto-jurassica HAEUSLER
Placopsilina sp.
Alter: Dogger-Malm

Bohrung Bernreuth 96 (Tillmann et al. 1963, S. 81)
K77, 104,00-1 12,30 m

Trochammina mflata (MONTAGU)
Trochammina pulchra ZiEGLER
Trochammina parva E. & J. SeIBOLD
Textularia cf . jurassica GuEMBEL
Ammobaculites suprajurassicus (Schwager)
Proteonina ampullacea Brady
Glomospira sp.
Rheophax sp.
Lituola sp.
Textularia sp.
Haplophragmium sp.
FischzÃ¤hnchen
u. a.
Alter: Dogger (-Malm)

Bohrung Krumbach 37 (Tillmann et al. 1963, S. 80)
K 199, 111, 10-111, 70m

Textularia cf. jurassica GuEMBEL
Paalzowella feifeli (PaalZOW)
Miliammma jurassica (HAEUSLER)
Cyclogyra sp.
Trochammina sp.
Alter: Dogger-Malm

Bohrung SchÃ¤flohe X (Tillmann et al. 1963, S. 71)
K 123, 98,20-98,30 m

Ammodiscus sp.
Foraminiferenreste

Bohrung Engelsdorf 16 (Tillmann et al. 1963, S. 74)
K 133, 1,90-2,65 m

Lenticulma div. sp.
Nodosaria sp.
Eoguttulina sp.
Ammodiscus sp.

Bohrung Engelsdorf 23 (Tillmann et al. 1963, S. 74)
K 137, 4,30-5,10 m

Rheophax sp.
Ammobaculites sp.

Bohrung Bernreuth 129
K241, 112,60-113, 10m

Haplophragmoides globigennoides (HAEUSLER)
Trochammina rotundata E. & J. SEIBOLD
Bigenerina arcuata HAEUSLER
Textularia sp.
Tolypammina sp.
Glomospira sp.
Miliolide
FischzÃ¤hnchen
Seeigelstacheln
Alter: (Dogger-) Malm

Bohrung Bernreuth 130
K243, 125,80-127,00 m

Textularia elongata (E. & J. SeIBOLD)
Paalzowella feifeli (PaaLZOW)
Miliammina jurassica (Haeussler)
Trochammina sp.
Ammodiscus sp.
Glomospira sp.
Textularia sp.
Haplophragmoides sp.
Ammobaculites sp.
Schwammskelette
Seeigelstacheln
Alter: (Dogger-) Malm

Zu vergleichbaren Ergebnissen kam schon Groiss in einer
Arbeit von Freyberg (1976). Freyberg beruft sich darin auf
GuDDEN & Treibs (1961, S. 72), wo es heiÃŸt, daÃŸ eine alters-
mÃ¤ÃŸig nicht restlos gesicherte brackisch-marine Mikrofauna
aus einem Ton, wenig Ã¼ber dem Malm, Relikte einer kurzfri-
stigen MeeresÃ¼berflutung andeute. Gudden wiederum beruft
sich auf Tillmann (1954 und 1958), der Ockertone, Braun-
eisenerzlinsen, Sande und Glanzbraunkohle des Vilseck-
Freihunger Reviers mit der Amberg-Auerbacher Erzforma-
tion parallehsiert und - jeweils an der Basis und auch noch mal
im hÃ¶heren Teil derselben, unter Berufung auf mikropalÃ¤on-
tologische Bestimmungen (s. o.) - eine marin-brackische
Fauna angibt. Freyberg schreibt, daÃŸ er aufgrund dieser An-
gaben immer wieder Proben aus Tonhorizonten der Erzfor-
mation verschiedener Bohrungen entnommen habe. Diese
wurden mikropalÃ¤ontologisch von Groiss untersucht. Er-
gebnis: In den Proben fanden sich immer nur ,,verkieselte
Kleinfaunen von jurassischem Charakter, wahrscheinlich aus
dem Malm umgelagert".
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SCHLUSSFOLGERUNGEN FÃœR DIE PALÃ„OGEOGRAPHISCH-
TEKTONISCHE ENTWICKLUNG

Dieses Ergebnis wurde wohl nicht wahrgenommen oder es
kam gegen die nie widerrufenen, schembar mehrfach gesi-
cherten mikropalÃ¤ontologischen Befunde in den Proben von
Tillmann nicht an. Die â€žuntercenomane Meeresbucht"
(Tillmann 1964, Tillmann & Treibs, 1967) lebte, wenn auch
mit Fragezeichen versehen, weiter als ,, vielleicht zeitweilig
brackisch-marine trogfÃ¶rmige RandtalzÃ¼ge" (Gudden,
1975), als ,, TÃ¼mpel und Seen, die . . . mÃ¶glicherweise in den
EinfluÃŸbereich des . . . Oberkreidemeeres gelangten" (Gall
et al. 1973) bzw. als ,, fjordartige marine Rinne . . . VorlÃ¤ufer
des breiteren obercenomanen Golfes von Regensburg"
(Herm, 1979). Nachdem sich durch die jetzt dargelegten Er-
gebnisse die Hauptargumente fÃ¼r einen marinen unterceno-
manen VorstoÃŸ in das Gebiet nÃ¶rdlich der Linie des Lands-
hut-NeuÃ¶ttinger Hochs in Nichts auflÃ¶sen, liegt die SchluÃŸ-
folgerung einer rein limnofluviatil-terrestrischen Entstehung
der Erzformation - analog derjenigen der Schutzfelsschichten
- nahe. Glaukonitgehalte und Ooide lassen sich, ebenso wie
die Mikrofaunen, durch Umlagerung aus Jura-Schichten er-
klÃ¤ren. Ein Unterkreide- Alter kommt, neben Unter- bis Mit-
telcenoman, wie bei den Schutzfelsschichten (Trusheim,
1936), wieder in Betracht. Gleichzeitig wird auch offenkun-
dig, daÃŸ der obercenomane MeeresvorstoÃŸ (vgl. auch Klein et
al. 1979) ein relativ plÃ¶tzliches Ereignis ohne vermittelnde
VorlÃ¤ufer darstellt. Diese Feststellung schlieÃŸt eine Trans-
gressionsdauer von vielen hundert Jahren, wie von Trusheim
(1936, S. 60) vorsichtig als Minimum geschÃ¤tzt, durchaus

noch mit ein. Seit dem RÃ¼ckzug des Meeres im Berrias - bis
auf eine Lmie unmittelbar vor dem heutigen Kalkalpen-
Nordrand (vgl. Meyer et al. 1981, Taf. 4, Fig. 1) - war das
Meer noch zweimal bis zur Linie des Landshut-NeuÃ¶ttinger
Hochs vorgerÃ¼ckt, einmal im Valendis-Hauterive und noch
mal im Apt-Alb. Dies ist jedoch - im Vergleich zum oberce-
nomanen MeeresvorstoÃŸ - eher als ein Oszillieren der Mee-
reskÃ¼ste zu bezeichnen. Jetzt transgredierte das Meer erst-
mals wieder seit dem Malm - anknÃ¼pfend an NW-SE-strei-
chende Bruchstrukturen - bis in den Raum nÃ¶rdlich von Re-
gensburg - mÃ¶glicherweise diachron wÃ¤hrend des Mittel- bis
Obercenomans (Lange & Paulus, 1971), obwohl Mittel-Ce-
noman bisher, trotz BemÃ¼hen, nicht nachweisbar ist. Insge-
samt lÃ¤ÃŸt sich folgern, daÃŸ das Landshut-NeuÃ¶ttinger Hoch
bis in das mittlere Cenoman hinein eine Trennlinie zwischen
festlÃ¤ndischer Entwicklung im Norden und mariner Ent-
wicklung im SÃ¼den darstellte.

Der plÃ¶tzliche VorstoÃŸ, der - ohne Ãœbergang - voll marine
Ablagerungen mit planktonischen Foraminiferen fast 150 km
weit nach Norden vordringen lieÃŸ, deutet auf relativ abrupte
Abbruche randlicher Schollen von der bis in das Turon hinein
synsedimentÃ¤r aufsteigenden BÃ¶hmischen Masse hin. Diese
stehen, als Teil des ,, Gesamtzerfalls des Ã¶stlichen Teils des
MitteleuropÃ¤ischen Festlandes wÃ¤hrend des Obercenoman"
(Trocer, 1981, S. 163) wohl in Zusammenhang mit dem tek-
tonischen Geschehen - Kollision und Aufschiebungen - am
SÃ¼drand des EuropÃ¤ischen Schelfs.

ZUSAMMENFASSUNG

Die stratigraphisch-fazielle Interpretation der Amberger
Erzformation als zeitweilig marine Ablagerung des Unterce-
noman, von Tillmann schon 1940 und in der Folgezeit von
1954-1967 vertreten, geht zunÃ¤chst auf Verwechslungen bei
Makrofossilbestimmungen (KlÃ¼pfel, 1919, Jacubowsi, 1921)
zurÃ¼ck, die aber von Trusheim (1936) richtiggestellt worden
waren. Neuen Auftrieb erhielt sie, wieder durch Verwechs-
lungen bei Bestimmungen - diesmal an Mikrofossilien - im
Auftrag Tillmann's seit 1952 am Bayerischen Geologischen
Landesamt durchgefÃ¼hrt. Grundlegend wirkte sich dabei aus,
daÃŸ trochospirale Anfangswindungen von PUcopsilina ceno-
mana als Rotalipora appenninica und Jura-,,Globigerinen"
als Kreideplankton angesehen wurden. Beides zusammen
fÃ¼hrte nicht nur zu der o. a. Interpretation, sondern zog auch
noch eine verstÃ¤rkte Suche nach zusÃ¤tzlichen benthonischen
Leitformen zur PrÃ¤zisierung der scheinbar gesicherten Ein-
stufung ,,Alb bis Untercenoman" nach sich, woraus weitere

Fehlbestimmungen resultierten. Diese sind bis heute nicht be-
richtigt, weshalb auch die o. a. Interpretation noch weiter-
lebt.

Die jetzt durchgefÃ¼hrte Revision der am Landesamt auf-
bewahrten Mikrofaunen holt dieses VersÃ¤umnis nach. Sie
kommt zu dem Ergebnis, daÃŸ die Mikrofaunen alle aus Jura-
schichten umgelagert sind und kein Kreideplankton beinhal-
ten. Damit entfÃ¤llt der ,, zeitweilig marine EinfluÃŸ" zugun-
sten einer rein limnofluviatil-terrestrischen Deutung. Neben
Unter- bis Mittelcenoman kommt wieder ein Unterkreideal-
ter in Betracht. PalÃ¤ogeographisch bedeutet das, daÃŸ das
Landshut-NeuÃ¶ttinger Hoch bis in das mittlere Cenoman
hinein die Trennlinie zwischen festlÃ¤ndischer Entwicklung im
Norden und mariner Entwicklung im SÃ¼den bildete. Damit
erhellt auch, daÃŸ die obercenomane Transgression, ein relativ
plÃ¶tzliches Ereignis ohne Ãœbergang, einen Gipfelpunkt des
tektonischen Zerfalls dieses Gebietes markiert.
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Tafel 1

Fig. 1-9 Zonenlcitformen nach Erst- bzw. Letztauftreten im Profil Benberg
(FORSTI-R, Ml-VtR & RiSCH)

Fig. 1-3. Rotalipora cushni^m (MoKKO^i/)
Probe A 70/82
1 . Dorsal ( x 80) 2 . Lateral ( x 9 1 ) 3 . Ventral ( x 90)

Fig. 4-6. WhiteinelLi archacocrctacea Pf.SSAGNO
Probe A 74/82
4. Dorsal (X 100)5. Lateral (x 130) Ventral (x 111)

Fig. 7-9. Praeglobotrumatia hclvctua (Boi.Ll)
Probe A 76/82
7. Dorsal (X 1 10) 8. Lateral (leicht verkippt) (x 120) 9. Ventral (x 1 19)
Fig. 10-14 Umgelagerte Jura-Foraminiferen aus den Schutzfelsschichten mit gewisser
Ã„hnlichkeit zu planktonischen Kreide- Formen (Rls< H)

Flg. 10-1 1 . ,,Globigerina" cf. helveto-jurassica Haeusi KR
Probe K 51, 163,50-164,10 m
Bohrung Bcrnreuth 99
umkristallisierte Individuen
10. Ventral (X 200) 1 1 . Ventral (X 277)

Fig. 12-13. Wijco/'sÃ„na a>Â«owi!na n'OKBIGNY
Probe K 53, 159,60-161,50 m
Bohrung Bernreuth 86
12. abgebrochener Anfangsteil (x 137)
13. Anfangsteil mit Folgekammern (X 87)

Fig. 14. ^TrocbÃ¼lina sp.
abgebrochener erster Umgang (x 135)
Probe K 53, 159,60-161,50 m
Bohrung Bernreuth 86
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