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Kretazische GrÃ¼nalgen aus Flachwassergesteinen der

NÃ¶rdlichen Kalkalpen: Ein Ãœberblick

Von
FELIX SCHLAGINTWEIT"")

Mit 2 Abbildungen, 2 Tabellen und 2 Tafeln

KURZFASSUNG

Der gegenwÃ¤rtige Kenntnisstand Ã¼ber kretazische GrÃ¼nal-
gen (Dasycladaceen, Udoteaceen) in den NÃ¶rdlichen Kalkal-
pen (NKA) wird vorgestellt. GrÃ¼nalgen-fÃ¼hrende karbo-
natische Flachwassergesteine mit geringem siliziklastischen
EinfluÃŸ treten in der kalkalpinen Kreide nur in geringen
MÃ¤chtigkeiten und mit diskontinuierlicher Verbreitung (zeit-
lich und rÃ¤umlich) auf. Dies ist mit ein Grund dafÃ¼r, warum die
DiversitÃ¤ten, im Vergleich zu anderen peri-mediterranen
Karbonatplattformen, deutlich geringer sind. Ihre Vorkom-
men im Lerchkogelkalk (Berrias), allochthonen Urgonkalken

(Barreme-Alb), den Branderfleck-Schichten (Cenoman-Tu-
ron, PConiac) und der Gosau (?Turon, Coniac-Santon) wird
im Zusammenhang mit dem kompressiven Geschehen der
kretazischen, alpinen Orogenese gesehen. Flachwassergesteine
sind aus dem Zeitbereich Valangin-Hauterive im Bereich der
NKA nicht Ã¼berliefert. Im Intervall Campan-Maastricht (hÃ¶-
here Gosau) sind solche zwar bekannt, jedoch sind aus diesen
bislang keine GrÃ¼nalgen beschrieben worden. Das oftmals
allochthone Vorkommen (Gerolle, Olistolithe) limitiert ihre
biostratigraphische Verwertbarkeit.

ABSTRACT

The present State of knowledge on alpine Cretaceous
chlorophycean algae (Dasycladaceae, Udoteaceae) is presented.
Chlorophycean bearing neritic limestones occur only in small
thicknesses and discontinuously (time and space) in the alpine
Cretaceous. This fact accounts for the small diversities in
comparisons to Cretaceous carbonate platforms of the peri-
mediterranean region. They are reported from the Lerchkogel
Limestone (Berriasian), allochthonous Urgonian limestones
(Barremian-Albian), the Branderfleck Formation (Cenoma-

nian-Turonian, ?Coniacian) and the Gosau Formation
(PTuronian, Coniacian-Santonian). There is a lack of these
organisms during the Valanginian-Hauterivian and the
Campanian-Maastrichtian interval. In summary, their
occurrences and structural setting is related to the compressive
Cretaceous orogeny of the Eastern Alps. Furthermore, the
often allochthonous occurrences (pebbles, olistoliths) restrict
their biostratigraphic significance.

1. EINLEITUNG

In den NÃ¶rdlichen Kalkalpen (NKA) sind GrÃ¼nalgen, i. w.
Dasycladaceen, in den triadischen Riff- und Plattform-
karbonaten weit verbreitet und schon seit lÃ¤ngerer Zeit aus
dem Wettersteinkalk (Ladin), Dachsteinkalk (Nor-RhÃ¤t) und
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den OberrhÃ¤t-Riffkalken bekannt und beschrieben worden
(z. B. Ott 1967). Mit der Subsidenz der Karbonatplattformen
(â€ždrowning") im tieferen Jura verschwinden auch die Kalk-
algen in den Ã¼berlieferten Sedimenten. Durch die ersten
kompressiven Bewegungen im Oberjura (Oxford/Kimmer-
idge) kamen durch tektonisches Uplifting im mittleren Ab-
schnitt der NKA (Juvavikum) lokal Bereiche wieder in flach-



124

marines Niveau. In diesen Piassenkalken sind Dasycladaceen
ein hÃ¤ufiges Florenelement (z. B. Steiger & Wurm 1980), eine
monographische Bearbeitung dieser jurassischen Kalkalgen
steht allerdings noch aus.

Die Kenntnis Ã¼ber das Vorkommen von GrÃ¼nalgen in kreta-
zischen Sedimenten der Kalkalpen ist noch recht gering und
basiert im wesentlichen auf Arbeiten der letzten 10 Jahre. An-
stehende Flachwasserkalke waren lange Zeit nur aus der ober-
kretazischen Gosau-Formation (z. B. Klinghardt, 1939:
â€žKrÃ¶nner-Riff") und dem Lerchkogelkalk, der frÃ¼her noch als
Nor angesehen wurde (Hahn 1910), aufgrund neuerer strati-
graphischer Erkenntnisse aber in das Tithon-Berrias einzustu-
fen ist (Ferneck 1962; Darga & Schlagintweit 1991), be-
kannt. Allochthone Flachwassergesteine (mit GrÃ¼nalgen) aus

der hÃ¶heren Unterkreide (Urgonfazies) und der Mittelkreide
wurden erst durch die Arbeiten von Gaupp (1980) und Hagn
(1982) entdeckt und als solche erkannt. Dies mag u. a. daran
gelegen haben, daÃŸ bei frÃ¼heren Bearbeitern bevorzugt die
â€žexotischen" Kristallinkomponenten bei qualitativen GerÃ¶ll-
analysen im Blickpunkt des Interesses standen. Die Bedeutung
dieser resedimentierten Flachwassergesteine fÃ¼r die Rekon-
struktion der kretazischen Orogenese der Ostalpen ist erstma-
lig durch die Arbeiten von Gaupp (1980) und Hagn (1982)
herausgestellt worden.

In der vorliegenden Arbeit soll ein komprimierter Ãœberblick
Ã¼ber das Vorkommen von GrÃ¼nalgen in kalkalpinen Flach-
wassergesteinen der Kreidezeit gegeben werden.
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2. VORKOMMEN KRETAZISCHER GRÃœNALGEN

IN DEN NÃ–RDLICHEN KALKALPEN

Aufgrund noch bestehender systematisch-taxonomischer
Unsicherheiten bei einigen Gruppen/Formen (Thauma-
toporellen, Bacinella/ Lhhocodium, einige Mikroproble-
matika), beschrÃ¤nken sich die AusfÃ¼hrungen in der vorliegen-
den Arbeit auf die Dasycladaceen und Udoteaceen.

Bislang sind aus der alpinen Kreide 13 Gattungen und 22
Arten von Dasycladaceen bekannt gemacht worden (Tab. 1).
In dieser Aufstellung findet die Gattung Aciadaha d'Archiac
aufgrund der nicht nachvollziehbaren Artaufsplitterung keine

BerÃ¼cksichtigung. Die auftretenden Udoteaceen gehÃ¶ren zu
den Gattungen Arabicodium Elliott, Boueina Toula und
Halimeda Lamouroux. Ein Endemismus ist zu keiner Zeit
nachweisbar.

2.1 LERCHKOGELKALK
Im Lerchkogelkalk des Dietrichshorns wurden von Darga

& Schlagintweit (1991) 6 Mikrofaziestypen (MF-Typen) un-
terschieden, in denen Dasycladaceen omniprÃ¤sent sind. Die

Munich Vienna

Abb. 1: LokalitÃ¤ten mit Vorkommen kretazischer GrÃ¼nalgen in den NÃ¶rdlichen Kalkalpen, zusammengestellt aus den Zitaten im Schriftenver-
zeichnis. Lerchkogelkalk : Dietrichshorn (9); Urgonkalke : Thierseemuide (4), Kohlenbach (6), OberwÃ¶ssen (7), Florianiberg und Oberaudorf (5),
Klausbach/Langbathzone (13), Losenstein (14); Branderflcck-Schichten : Branderschrofen (1), Linderhof (2), Urschlauer Achen (8); Gosau-
Schichten : Brandenberg und Pletzachalm (3), Lattengebirge (10), WeiÃŸwasser/Unterlaussa (15), Lilienfeld (16), Strobler WeiÃŸenbach/St. Wolf-
gangsee (11), Pass GschÃ¼tt/Gosau (12).
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Fazies lÃ¤ÃŸt sich einem restriktiv-lagunÃ¤ren, internen Plattform-
bereich zuordnen. Als Besonderheit ist das gemeinsame Vor-
kommen von Zergabnella embergeri (Bouroullec &
Deloffre) und Macroporella? praturloni Dragastan in
Foraminiferen-Algen-Onkoidkalken hervorzuheben (Taf. 1,
Fig. 1-4). Dieser Faziestyp ist als Bildung eines lagunÃ¤ren
KÃ¼stenbereichs mit brackischen EinflÃ¼ssen anzusehen. Die
palÃ¤obiogeographische Bedeutung von Z embergeri
(Bouroullec & Deloffre) liegt in ihrer BeschrÃ¤nkung auf den
ehemaligen Nordrand der Tethys (= province nord-
mesogeene, Pelissie et al. 1982). Das Vorkommen im
Lerchkogelkalk der NÃ¶rdlichen Kalkalpen stellt die rÃ¤umliche
Verbindung zwischen der westlichen Tethys (Spanien, PyrenÃ¤-
en, S-Frankreich, Sardinien) zum Balkan und der Krim dar
(vgl. Abb. 1 D bei Pelissie et al. 1982). Mit Hilfe von Kalkalgen
und benthomschen GroÃŸforamimferen ist fÃ¼r den
Lerchkogelkalk ein Tithon-Berrias-Alter gesichert (Darga &
Schlagintweit 1991). Ein Hinaufreichen in das Valangin, wie
es Ferneck (1962) angibt, ist bislang nicht nachgewiesen. MÃ¶g-
licherweise ist aber ein Zusammenhang zwischen dem mit den
Rossfeld-Schichten einsetztenden Sedimentationsumschwung
im oberen Valangin (Weidich 1990) und dem Ende der
karbonatischen Plattformentwicklung der Lerchkogelkalke
gegeben. Weitere Untersuchungen hierzu, wie beispielsweise
eine stratigraphische Detailghederung von Profilen auf der Ba-
sis von Mikrofossilien, wÃ¤ren wÃ¼nschenswert.

Nach Tollmann (1987 a) fand die Sedimentation der
Lerchkogelkalke und liegenden Loferer-Schichten am Top ein-
zelner HallstÃ¤tter Schollen im mittleren Kalkalpenabschnitt
statt, die gravitativ in das Becken der Oberalmer-Schichten
einglitten. Als Ursache fÃ¼r diese Zerlegung des triassischen
KalkalpensÃ¼drandes wird nach neueren plattentektonischen
Vorstellungen die SchlieÃŸung des Vardarozeans im SÃ¼den
durch Kollision interpretiert (Diskussion in Tollmann
1987 b).

2.2 URGONKALKE
Nach einer ÃœberlieferungslÃ¼cke im Valangin-Hauterive (vgl.

Abb. 2) sind in den NÃ¶rdlichen Kalkalpen erst wieder im

Barreme Flachwassergesteine (â€žUrgon-Fazies") bekannt. Aus
den vermutlich jÃ¼ngeren Anteilen der klastischen Rossfeld-
Schichten (Valangin-unteres Apt) finden sich gelegentlich Re-
ste von typischen Flachwasserorganismen wie Baanella/
Lithocodmm oder die Rotalge Archaeolithotbamnium rÃ¼de
Lemoine, aber keine GrÃ¼nalgen. Diese Vorkommen werden im
Zusammenhang mit der Installation einer Urgonfazies-Ent-
wicklung (Oberes Barreme-Alb/?tieferes Cenoman) am
KalkalpensÃ¼drand als Folge der Kollission bzw. teilweisen
Obduktion der Vardarzone gesehen (Schlagintweit 1991 a).
Die Mikrofaziesanalyse der allochthonen Urgonkalke (Gerol-
le, Olistolithe, allodapische Kalke) erbrachte 29 verschiedene
MF-Typen, von denen 1 1 Dasycladaceen enthielten. GrÃ¼nal-
gen finden sich verbreitet in Gerollen mit Oberbarreme- bis
Oberapt-Alter. Im Alb ist das Vorkommen von GrÃ¼nalgen auf
Vertreter der Gattung Neomeris Lamouroux und Reste von
Boueina Toula beschrÃ¤nkt. In den Faziestypen mit Alb-Alter
finden sich vor allem Rotalgen, wie beispielsweise die im west-
lichen Tethysbereich (Spanien, S-Frankreich) verbreitete sog.
â€žfacies du Vimport" (Schlagintweit 1987). Dieses â€žbloom-
ing" der Rotalgen im Alb wird mit dem evolutionÃ¤ren ZurÃ¼ck-
treten der Dasycladaceen direkt in Verbindung gebracht
(Poignant 1983 a).

Die peri-rezifalen Faziestypen (grainstones/rudstones) der
externen Plattform des oberen Barreme (unteren Apt), die in
den allodapischen Urgonkalken (grainstones, rudstones) der
Thierseemuide (Hagn 1982) und des Klausbachgrabens der
Langbathzone (SchÃ¶llhorn & Schlagintweit 1991) umgela-
gert wurden, sind charakterisiert durch die Udoteaceen
Boueina hochstetteri Toula (Taf. 1, Fig. 10) und Arabicodium
aegagrapÃ¼oides Elliott sowie die Dasycladacee Triploporella
gr. marsicana Praturlon (Taf. 1, Fig. 11). In ihnen sind die
Kalkalgenthalh oftmals zerbrochen und abgerollt, was ihre Be-
stimmung erschwert. Salpingoporellen sind relativ hÃ¤ufig in
den Rudisten- und Foraminiferen-Biomikriten (wackestones,
floatstones) der internen Plattform (Taf. 1, Fig. 5). Eine weitere
typische Art dieser MF-Typen stellt Cylindroporellu sp. (= C.
lyrata Masse & Luperto Sinni in Schlagintweit 1991a: Taf.
19, Fig. 6-13, 15-16) dar (Taf. 1, Fig. 7-9, 14). In Ãœbereinstim-
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Abb. 2: Quantitative Verbreitung der GrÃ¼nalgen in der kalkalpinen Kreide: Dasycladaceen (hintere Reihe)
und Udoteaceen (vordere Reihe).
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Tab. 1: GrÃ¼nalgeninventar der kalkalpinen Kreide.

mung mit neueren Arbeiten handelt es sich um Schnitte durch
den basalen, sterilen Thallusabschnitt (engl.: stalk, franz.: tige)
von Vertretern der Gattung Cylindroporella Johnson, 1954
(C barnesii Johnson: Conrad 1982, Granier 1988; C.
penduculata (Jaffrezo): Masse & Luperto Sinni 1989). Der
keulenfÃ¶rmige, fertile obere Thallusabschnitt (engl.: stem,
franz.: tete) ist auf Taf. 1, Fig. 14 partiell erhalten geblieben. Die
Form ist auch aus den UrgonkalkgerÃ¶llen der Losensteiner-
Schichten des AllgÃ¤us bekannt (Gaupp 1983: Taf. 1, Fig. 3:
Acroporella radoicicae Praturi.on). Als weitere Art ist

Suppiluliumaella. polyreme Elliott zu nennen, die sich in
Biospariten (grainstones) mit Oberbarreme-Alter findet (Ge-
rolle vom Florianiberg und OberwÃ¶ssen; Taf. 1, Fig. 6). Die
vorliegenden BruchstÃ¼cke der Typusart zeigen die dÃ¼nnen pri-
mÃ¤ren WirtelÃ¤ste mit den charakteristischen terminalen
Schwellungen. Die sekundÃ¤ren Ã„ste sind nicht vollstÃ¤ndig in
den Tangentialschnitten zu erkennen, jedoch werden sie durch
die gerundeten, fingerfÃ¶rmigen AusstÃ¼lpungen markiert
(â€žglove-finger-like", Elliott 1968).



Die bei Schlagintweit (1991a) auf Tat". 19, Fig. 14 als
Gyroporella lukicae Sokac & VeliC abgebildete Dasycladacee
ist aufgrund der phloiophoren Ausbildung der WirtelÃ¤ste der
von Sokac (1989) aufgestellten Art â€žMacroporella aptiensis"
aus dem unteren Apt von Kroatien zuzuordnen (Taf. 1,
Fig. 15). FÃ¼r diese Alge ist aber auch eine ZugehÃ¶rigkeit zur
Gattung Neomeris Lamouroux zur Diskussion zu stellen.
Ã„hnliche Formen mit seltenen und kleinen fertilen Ampullen
sowie WirtelÃ¤sten, die sich distal geringfÃ¼gig erweitern, sind
von Dieni, Massari & RadoiCic (1985) aus dem PaleozÃ¤n von
Sardinien beschrieben worden (z. B. Neomeris (L.) grandis
Dieni, Massari & RadoiCic).

In den Losensteiner-Schichten der kalkalpinen Randzone
treten ebenfalls Gerolle von Urgonkalken auf, die von einem
externen, nÃ¶rdlich gelegenen Liefergebiet herbezogen werden
(Gaupp 1980). UnlÃ¤ngst wurde mit dem Auftreten der
Orbitoline Paracoskinolina} jourdanensis Fourv & Moullade
in einem dieser Gerolle unteres Barreme nachgewiesen
(Schlagintweit 1991 b). Diese Urgonfazies-Entwicklung
setzt also etwas frÃ¼her ein als in den Kalkalpeninternbereichen.
Eine Mikrofaziesanalyse und systematische Bearbeitung des
Faunen- und Floreninhaltes wÃ¤re in diesem Zusammenhang
wÃ¼nschenswert. Von den wenigen bislang untersuchten
GerÃ¶lltypen stellen Dasycladaceen-Biomikrite mit Salpin-
goporella melitae RADOICIC und 5. mueblbergii (Lorenz) ei-
nen charakteristischen Faziestyp dar (Taf. 1, Fig. 5).

2.3 BRANDERFLECK-SCHICHTEN
Die totale stratigraphische Reichweite der Branderfleck-

Schichten betrÃ¤gt aufgrund von planktonischen Foraminiferen
Cenoman - unteres Campan (Weidich 1982). In den weitver-
breiteten, basalen Orbitolinen-Sandsteinen (unteres Cenoman)
finden sich nur Reste von Corallinaceen und gelegentlich
BruchstÃ¼cke von Neomeris sp. GrÃ¼nalgen finden sich vor allem
in Olistolithen (mittleres Cenoman-Turon, ?Coniac), die in
Mergel der hÃ¶heren Branderfleck-Schichten umgelagert auftre-
ten (Gaupp 1980; Schlagintweit & Weidich 1991; Schlag-
intweit 1992). Einen Ãœberblick Ã¼ber die verschiedenen Mikro-
faziestvpen der Cenoman/Turon-Olistolithe der Brander-
fleck-Schichten vermittelt die Arbeit von Schlagintweit &
Weidich (1991). Von den 12 unterschiedenen MF-Typen wur-
den GrÃ¼nalgen (i. w. Dasycladaceen) in 7 GerÃ¶lltypen festge-
stellt.

Im mittleren/oberen Cenoman treten Dasycladaceen mit
Neomeris gr. cretacea Steinmann und Heteroporella lepina
Praturlon (Taf. 2, Fig. 8) in sandigen Biomikriten mit
Bryozoen und sandschaligen Foraminiferen auf (Taf. 2, Fig. 5).
In diesem GerÃ¶ll-Faziestyp finden sich auch hÃ¤ufig Vertreter
der Gymnocodiacee Permocalculus Elliott (Schlagintweit
1991 d). In rein karbonatischen Olistolithen mit Turon- Alter
kommen Trmocladus tripolitanus Raineri und Dissocladellal
pyriformis Schlagintweit in Dasycladaceen-Biomikriten
assoziert vor (Taf. 2, Fig. 1). Letztere Art tritt in einem weite-
ren Faziestyp mit vermutlichem Turon-Alter gemeinsam mit
Hahmeda cf. elliotti Conard & Rioult auf (Taf. 2, Fig. 3).
Beide Arten zusammen mit Neomeris sp. reprÃ¤sentieren auch

Tab. 2: Typische GrÃ¼nalgen-Vergesellschaftungen, ihre Fazies und stratigraphische Verbreitung.
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die typische Algen-Vergesellschaftung in Mergelkalken des un-
teren/mittleren Coniac im Gosau-Vorkommen Pletzachalm,
Tirol (Taf. 2, Fig. 2; vgl. 2. 4).

2.4 GOSAU-SCHICHTGRUPPE
In der Gosau-Schichtgruppe sind GrÃ¼nalgen auf die

Rudistenkalkkomplexe (â€žRiff"- und -schuttkalke) und die di-
rekt damit assozierten Faziestypen (lagunÃ¤re Mergelkalke) be-
schrÃ¤nkt. Einige dieser Buildup-Strukturen sind in ihrer Anla-
ge tektonisch wahrscheinlich an Antiklinalstrukturen gebun-
den (Leiss 1988). Die isolierten Gosauvorkommen (â€žBecken")
weisen spezielle Faziesentwicklungen auf, die von dem jeweili-
gen PalÃ¤orelief, dem Subsidenzverhalten und Trans- und
Regressionssequenzen abhÃ¤ngen (Wagreich 1991). Demzu-
folge markieren die Rudistenkalkkomplexe keinen isochronen
Leithorizont und treten auch nicht in jedem Gosau-
vorkommen auf. Beispiele, denen die Informationen fÃ¼r diese
Arbeit entstammen (vgl. Fig. 1), sind die Vorkommen
Pletzachalm und Brandenberg (â€žAtzl-Riff"), Lattengebirge
(â€žKrÃ¶nner-Riff"), Pass GschÃ¼tt bei Gosau (â€žBrunftloch"),
Strobler WeiÃŸenbachtal am St. Wolfgangsee und WeiÃŸwasser/
Unterlaussa.

Typische Vertreter lagunÃ¤rer Bereiche sind Neomens sp. und
DissocladelLi? pyriformts ScHLAGINTWEIT in Vergesellschaftung
mit der Udoteacee Halimeda (Taf. 2, Fig. 2, 9). DemgegenÃ¼ber
erscheint Fakolikanella} hammudai (Radoicic) in den
Rudistenkalken und den lateral assoziierten Schuttkalken
(Taf. 2, Fig. 4, 7). Dissocladella? pyriformis Schlagintweit ist
bislang nur aus der Oberkreide (Turon-Santon) der Gosau
(TyplokalitÃ¤t: Pletzachalm/Rofan in Tirol) und der Brander-
fleck-Schichten (TyplokalitÃ¤t am Branderschrofen) sowie aus
dem hÃ¶heren Alb von Ã„gypten (Kuss & Schlagintweit 1988:
Trmodadus sp., Taf. 19, Fig. 4-5; Kuss & Conrad 1991:
Dissocladella} sp., Fig. 2.1-2.2) bekannt.

Im Campan-Maastricht sind als typische Flachwasser-

gesteine einer sÃ¼dlichen Randfazies der hÃ¶heren Gosau
Orbitoiden-Lithothamnien-Sandsteine und Rotalgen-Bryo-
zoen-Bioherme aus der Muttekopf-Gosau (Leiss 1988) und mit
weiterer Verbreitung in den Ã¶stlichen Gosau-Vorkommen be-
kannt (Faupl et al. 1987). GrÃ¼nalgen werden aus diesen Gestei-
nen nicht gemeldet (vgl. Abb. 2). Aus der obersantonen-
untercampanen Gosau-Gruppe des Miesenbachtales/Nieder-
Ã¶sterreich beschreiben Schlaginweit & Wagreich (1992) ein
gehÃ¤uftes Auftreten der Kalkalge Muniena grambasti sarda
Cherchi et al. in einer limnisch-brackischen Kalkfazies (Taf. 2,
Fig. 6, 10). Ihre systematische ZugehÃ¶rigkeit (Dasycladacee ?,
Characee ?) ist nach wie vor umstritten, jedoch wird von vielen
Bearbeitern eine ZugehÃ¶rigkeit zu den Characeen favorisiert.
Neben faziellen GrÃ¼nden fÃ¼r das Fehlen von GrÃ¼nalgen in
diesem Zeitabschnitt reflektiert sich hier auch der allgemeine
ArtenrÃ¼ckgang der Dasycladaceen am Ende der Kreidezeit,
was durch folgende Angaben von PoiGNANT (1982, 1983 b)
verdeutlicht wird:
Anzahl der Arten im Cenoman/
Anzahl der Arten im Turon: 1,2
Anzahl der Arten im Turon/
Anzahl der Arten im Coniac: 1,5
Anzahl der Arten im Coniac/
Anzahl der Arten im Santon: 1,25
Anzahl der Arten im Santon/
Anzahl der Arten im Campan: 1,14
Anzahl der Arten im Campan/
Anzahl der Arten im Maastricht: 0,58

Im Gegensatz hierzu ist aus dem paleozÃ¤nen KambÃ¼helkalk
(TyplokalitÃ¤t: KambÃ¼hel, N Ternitz in NiederÃ¶sterreich), der
einen Rest eines ehemaligen alpin-karpatischen RiffgÃ¼rtels dar-
stellt (Tollmann 1976), eine reiche Dasycladaceenflora, u. a.
Belzungia silvestri (Pfender), Cymopolia div. spec. und
Broeckella belgica Morellet & Morellet (z. B. Tollmann
1976: Abb. 244-245), bekannt (Alpen: Pia 1918, Lein 1982;
Karpaten: BYSTRICKY 1976).

Tafel 1
Fig. 1
Fig. 2

Fig. 3

GrÃ¼nalgen der kalkalpmen Unterkreide
Macroporella} praturloni Dragastan. - SchrÃ¤ger LÃ¤ngsschnitt; LokalitÃ¤t: Dietrichshorn (Lerchkogelkalk, Berrias) (x 45).
Kalkalgen-Foraminiferen-Onkoidkalk mit Everticyclamminen und LÃ¤ngsschnitt von Salpmgoporella annulata Carozzi. - LokalitÃ¤t:
Dietrichshorn (Lerchkogelkalk, Berrias) (x 20).
Zergabriella embergen (Bouroullec & Deloffre) Granier. - Querschnitt mit Gabelung der Ã„ste (Pfeil); links oben die
Forammiiere Ancbtspirocyclina lusitanica Egger; LokaliÃ¤t: Dietrichshorn (Lerchkogelkalk, Berrias) (x 25).
Macroporella} praturloni Dragastan. - Querschnitt; LokalitÃ¤t: Dietrichshorn (Lerchkogelkalk, Berrias) (x 50).
Dasycladaceen-Biomikrit (wacke- bis packstone) mit Querschnitten durch Salpmgoporella melitae Kado\C\cI Salpmgoporella
rnuehlbergn (Lorenz). - LokalitÃ¤t: StraÃŸenaufschluÃŸ der Losensteiner-Schichten (UrgonkalkgerÃ¶ll, Barreme-Apt) (x 25).
Suppiluliumaella polyreme Elliott. - Tangentialschnitt in Biosparit (grainstone). LokalitÃ¤t: OberwÃ¶ssen (UrgonkalkgerÃ¶ll, oberes
Barreme) (x 30).

14 Verschiedene Schnittlagen durch den basalen, sterilen Thallusabschnitt von Cylindroporella sp. - LokalitÃ¤t: OberwÃ¶ssen
(UrgonkalkgerÃ¶ll, oberes Apt); (Fig. 7: x 30, Fig. 8-9: x 55, Fig. 14: x 15).
Udoteacee Boueina hochstetteri Toula, mit Mikroproblematikum Coptocampylodon fontn Patrulius (in der Mitte) in Biosparit
(grainstone). - LokalitÃ¤t: OberwÃ¶ssen (UrgonkalkgerÃ¶ll, oberes Barreme-unteres Apt) (x 20).
Biosparit (grainstone) mit Thallusrest von Triploporella gr. marsicana Praturlon. - LokalitÃ¤t: OberwÃ¶ssen (UrgonkalkgerÃ¶ll, oberes
Barreme) (x 2 1 ).
Querschnitt von Salpmgoporella pygmaea (Gumbel). - LokaliÃ¤t: Glemmbach/Thierseemulde (allodapischer Urgonkalk, oberes
Barreme) (x 20).
SchrÃ¤ger Querschnitt durch Clypeina? solkam Conrad & RadoicjC. - LokalitÃ¤t: Dietrichshorn (Lerchkogelkalk, Berrias) (x 77).
Macroporella} aptiensis Sokac.. - Tangentialschnitt, rechts Querschnitte der Rotalge Agardbiellopsu cretacea Lemoine. LokalitÃ¤t:
OberwÃ¶ssen (UrgonkalkgerÃ¶ll, oberes Apt/unteres Alb) (x 20).
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3. ZUSAMMENFASSUNG

In den NÃ¶rdlichen Kalkalpen steht die Diversifikation von
GrÃ¼nalgen in der Kreide in ursÃ¤chlichem Zusammenhang mit
dem synorogenen Sedimentationsgeschehen, welches das Auf-
treten der fÃ¼r ihre Verbreitung gÃ¼nstigen Milieubedingungen
auf wenige Abschnitte limitierte. So erscheinen sie in vorherr-
schend karbonatischen Flachwassergesteinen innerhalb ver-
schiedener transgressiver Sedimentationszyklen, wobei sie in
den sihziklastisch beeinfluÃŸten Fazien zurÃ¼cktreten (z. B. im

Alb-Cenoman). Im Vergleich mit vielen anderen Vorkommen
im mediterranen Raum ist die alpine Kreide - im Gegensatz zur
Trias - fÃ¼r die Entwicklung von GrÃ¼nalgen ein ungÃ¼nstiger
Zeitabschnitt gewesen, was sich an der geringen Anzahl von
Arten insgesamt widerspiegelt. Endemische Florenelemente
sind in dem Gesamtinventar weder bei den Dasycladaceen
noch bei den Udoteaceen nachweisbar.
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Tafel 2 GrÃ¼nalgen der kalkalpinen Oberkreide
Fig. 1 Dasycladaceen-Biomikrit mit Querschnitt von Trinocladits tripolitanus Rainere - LokalitÃ¤t: HÃ¶llgrÃ¤ben b. Linderhof (Olistolith,

Branderfleck-Schichten, Turon) (x 42).
Fig. 2 Dasycladaceen-Udoteaceen-Biomiknt mit Dissocladella} pyriformis Schlagintweit (Mitte oben) und Neomens sp. (darunter) sowie

Resten von Halimeda sp. - LokaliÃ¤t: Pletzachalm (Gosau Schichtgruppe, unteres/mittleres Coniac) (x 20).
Fig. 3 Halimeda cf. elliotti Conard & Rioult in sparitischem bis mikrosparitischem Sandstein. - LokalitÃ¤t: HÃ¶llgrÃ¤ben b. Linderhof

(Olistolith, Branderfleck-Schichten; Turon ?) (x 49).
Fig. 4, 7 Rudistenschuttkalk (floatstone) mit Resten von Falsolikanellal hammudai (RadoiCic:). - LokalitÃ¤t: Pletzachalm (Gosau-Schichtgruppe;

unteres/mittleres Coniac) (x 20).
Fig. 5 Sandiger Bryozoenbiomikrit mit Resten von Neomens gr. cretacea Steinmann. - LokalitÃ¤t: Urschlauer Aachen (Olistolith, Brander-

fleck-Schichten, mittleres/oberes Cenoman) (x 26).
Fig. 6 LÃ¤ngschnitt durch Muniena grambasti sarda Cherchi, Schroeder & GuSiC (Dasycladacee ?, Characee ?). - LokalitÃ¤t: Miesenbachtal

(Gosau-Schichtgruppe; oberes Santon/tieferes Campan) (x 63).
Fig. 8 Tangentialschnitt durch Heteroporella lepina Praturlon. - LokalitÃ¤t: Urschlauer Achen (Olistolith, Branderfleck-Schichten, mittleres/

oberes Cenoman) (x 40).
Fig. 9 Tangentialschnitt durch Dtssocladella} pyriformis Schlagintweit. - LokalitÃ¤t: Pletzachalm (Gosau Schichtgruppe, unteres/mittleres

Coniac) (x 52).
Fig. 10 Biomikrit mit Resten von Mumeria grambasti sarda Cherchi, Schroeder & GuÃ¤ic. - LokalitÃ¤t: Miesenbachtal

(Gosau-Schichtgruppe; oberes Santon/unteres Campan) (x 16,5).
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