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Ist Conchorhynchus ein Ceratiten-Kiefer ? 

RUDOLF MUNDLOS, Bad Friedrichshall* 

Mit 4 Abbildungen im Text 

Z u s a m m e n f a s s u n g : Im Gegensatz zu der Annahme yon SCHMIDT-EFFING (Pal~iont. 
Z., 46, 1/2) zeigen 29 Exemplare yon Conchorhynchus avirostris aus verschiedenen Niveaus des 
Oberen Muschelkalks keine einheitliche GrSf~enbeziehung zu den zeitlich entsprechenden Ceratiten. 
Deshalb gehSren sie entweder zu Germanonautilus oder zu schalenlosen Cephalopoden. 

S u m m a r y : In contrast to previous statements (ScHMIDT-EFFING: 1972), 29 specimens of 
Conchorhynchus avirostris from different levels of the Upper Muschelkalk (M. Triassic) fail to 
show a significant size relationship to contemporaneous Ceratite species. More probably they 
represent the lower jaws of either Gerrnanonautilus or of non-shelled cephalopods. 

Die kalzitisch rnineralisierten Conchorhynchen des Oberen Muschelkalks wurden bis- 
her stets als Unterkiefer yon Gerrnanonautilus gedeutet, obwohl zusammenh~ingende 
Kauapparate mit Rhyncholithes hirundo als Oberkiefer und Conchorhynchus avirostris 
als Unterkiefer bisher nicht bekannt geworden sind. Selbst die ZugehSrigkeit zu Ger- 
manonautilus ist hypothetisch, weil sichere in situ-Einbettung in Geh~iusen bisher nicht 
nachgewiesen werden konnte. 

Der Einzelfund eines Conchorhynchus in der Wohnkammerfiillung von Ceratites 
spinosus veranlai~te nun SCHMIDT-EFFING (Pal~iont. Z., 46, 1/2: 49--55), die bisherige 
Deutung in Frage zu stellen. Er nimmt an, daf~ zumindest dieser Teil des Kauapparates 
den Ceratiten beizuordnen sei und fiihrt als Beweis eine parallele GrSf~enzunahme der 
Conchorhynchen und der Ceratiten von den unteren zu den oberen Ceratiten-Schichten 
an. Dies wird hier anhand eines reicheren Conchorhynchus-Materials i~berpr~ifi. 

A.  Material  

Die ausfiihrlichen Bearbeitungen der Conchorhynchen (TILL, 1906, 1907; RUTTE, 
1962; MOLLER, 1963) galten Problemen der Morphologie, der inneren Struktur und 
eventueller Weichteil-Erhaltung. Das Material dazu stammte haupts~ichlich aus der Um- 
gebung yon Bayreuth und Crailsheim, wohl iiberwiegend aus den mittleren und oberen 
Ceratiten-Schichten. Wir kSnnen diesem Material 29 horizontiert aufgesammelte Con- 
chorhynchen gegeniJberstellen, die einen grSgeren Abschnitt, einschliefglich der unteren 
Ceratiten-Schichten, umfassen. 

1. Aufschliisse 

1.1 Hoiersdorf. Der 1965 aufgelassene Muschelkalk-Steinbruch der Nordcement AG., Werk 
Hoiersdorf bei SchSningen am Elm, hat reiches Cephalopoden-Material aus Tonplatten-Fazies 
yon der atavus-Zone bis zur compressus-Zone und an einer Stelle bis zur evolutus-Zone geliefert. 

1.2 Bindlach. Am Bindlacher Berg bei Bayreuth ist der Obere Muschelkalk im wesentlichen 
nur noch in drei grSBeren, aufgelassenen Steinbrlichen aufgeschlossen. Erfaflt werden hier die 
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Schichtenfolgen von der atavus/pulcher-Zone bis zur evolutus-, an einer Stelle bis zur tiefen 
spinosus-Zone (vgl. WELZEL, 1963, Taf. 3). Die oberen Ceratiten-Schichten sind im Westteil des 
Bindlacher Berges, wo die Briiche liegen, erodiert. Die Conchorhynchen entstammen demnach 
bis h~Schstens der evolutus-, in einem Bruch (Bindlach III) bis hiSchstens der tiefen spinosus-Zone. 

1.3 Hegnabrunn. Im Steinbruch Hegnabrunn bei Kulmbach (Fa. Schmidt) werden zur Zeit 
die oberen Ceratiten-Schichten des Oberen Muschelkalks abgebaut. Die Schichtenfolge reicht von 
der h~Sheren evolutus-Zone bis in die nodosus-Zone. Die Conchorhynchen wurden in einem Zeit- 
raum yon 6 Jahren aufgesammelt. Hierf~ir ist ein durch Ceratiten belegtes Profil und der gr/5t~ten- 
teils manuell durchgefiihrte Abbau die Grundlage. Aus der nodosus-Zone stammende oder nicht 
horizontierte Conchorhynchen wurden nicht ausgewertet. 

1.4 Schwingen. Der aufgelassene Steinbruch bei Schwingen, s~id/Sstlich yon Kulmbach, liegt 
in der h~Sheren spinosus- und tiefen enodis-laevigatus-Zone. Diese Schichtenfolge ist tektonisch 
schriiggestellt. 

1.5 Plol~enberg. In den aufgelassenen und heute gr6~tenteils verwachsenen Steinbriichen am 
Plof~enberg bei Kulmbach ist nur noch der tiefere Bereich der spinosus-Zone erschlossen. 

1.6 Forstlahm/Ortsteil Kulmbach. Im Steinbruch Forstlahm (Fa. Griiner) wurde zeitweise 
der Obere Muschelkalk vonder  pulcher- bis zur nodosus-Zone abgebaut. Die Schichtenfolge 
knickt an einer Flexur ab. Der Schichtenstot~ yon der h/Sheren spinosus-Zone bis einschliei~lida 
der nodosus-Zone ist heute nicht mehr erschlossen, da er in einer tieferen Etage des Bruches 
anstand. Der in die Grafik aufgenommene Conchorhynchus stammt aus dem durch Ceratiten 
belegten Abschnitt der tiefen spinosus-Zone (vgl. WELZEL, 1963, Taf. 3). 

1.7 D/irfles. Der Steinbruch bei DiSrfles, nord&tlich Kronach (Fa. Fiedler), erschlief~t den 
Bereich yon der mittleren spinosus- bis zur hohen nodosus-Zone. Zur Auswertung wurde ein 
Conchorhynchus der spinosus-Zone herangezogen. 

1.8 Holzthalleben. [m Aufschluf~ bei der Ortschafi Holzthalleben, 17 km NNO Miihlhau- 
sen/Thiir., standen iiber scharf begrenztem Haupt-Trochitenkalk lediglich 0,75 m Tonplatten der 
atavus-Zone bis zur Landoberfl~iche an. Der Conchorhynchus stammt aus dem Basisbereich dieser 
Schichtenfolge. 

2. Meg- und Vergleichsmethode 

2.1 Conchorhynchus. Da in der vorliegenden Arbeit lediglich ein pauschaler Gr/51~envergleich 
mit Cephalopoden des Oberen Muschelkalks zur Diskussion steht, geniigt als Bezugsmaf~ die 
Uinge der kalkigen Mittelleiste yon der Spitze bis zum Hinterrand, beziehungsweise bis zur 
hinteren Bruchkante. Soweit die Conchorhynchen nicht dem Anstehenden enmommen wurden, 
ist im Diagramm die h/Schstm/Sgliche Lage, entsprechend der Situation im Aufschlug, eingezeich- 
net, wobei die vorgesetzte Linie eine eventuelle Herkunfi aus tieferen Schichten andeutet. 

2.2 Ceratiten. In die Statistik wurden alle zonengebundenen Arten und Unterarten aufge- 
nommen, die typisch sind oder die sich durch besondere Gr/Sfle auszeichnen, denn gerade sie 
k/Snnten in den unteren und mittleren Ceratiten-Schichten mit den Condaorhynchen in Beziehung 
stehen. 

B. Auswertung 
3. Beziehungen zu Ceratiten 

3.1 Gri~f~enverhiiltnis. Nach SCHMIDT-EFFING verh~ilt sich die Gr/Si~e des Concborhynchus 
zum Ceratiten-Geh~iuse wie 1:10. Unsere Statistik (Abb. 1) zeigt dagegen, dal~ rich dieses Ver- 
h~lmis in tieferen Ceratiten-Schichten nach 1:5 verschiebt, well die Conchorhynchen, im Gegen- 
satz zu den Ceratiten-Geh~usen, nur wenig kleiner sind als in hSheren Bereichen des Oberen 
Muschelkalks. Das geforderte GrSflenverh~iltnis tritt erst in der hSheren spinosus-Zone, in der 
nodosus-Zone und im Horizont der Discoceratiten ein. Vie1 besser ist die Obereinstimmung mit 
der GrSt~enentwi&lung yon Germanonautilus. 
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Abb. 2. Germanonaut i lus  bidorsatus (v. SCttLOTHEIM), Enddurchmesser 135 mm, mit Concho- 
rhynchus avirostris DE BLAINVlLLE, L~inge 11 mm. Aus den unteren bis mittleren Ceratiten-Schich- 
ten vom Hainberg bei G/Sttingen. 

Conchorhynchus wurde in ein auf der Seite liegendes Geh~.use yon Germanonaut i lus  ge- 
schwemmt und im Ventralbereich vor dem letzten Septum mit der Sedimentfi~liung der Wohn- 
kammer eingeschlossen. Bel dieser Lage ist Situs-Einbettung unwahrscheinlich: Der abgestorbene 
Tierk6rper diirflce sich bald aus der trichterf6rmigen Wohnkammer geR5st haben, um - -  bei spezi- 
fischem Verhalten in der Str6mung - -  ein r~iumlich getrenntes Schicksal zu erleiden. 

Kohlige Substanz am Conchorhynchus und ein ,~Hof*~ aus portSsem, rostbraunem Sediment 
(punktierte Zone) werden yon chitinigen und knorpeligen Resten stammen, die im Zusammen- 
hang mit dem Kieferteil transportiert wurden. Auch die zonare Ver~inderung des Sediments 
(schraffiert) - -  Ausbleichung und flach eingetieite Druckl/Ssung des Steinkerns in diesem Bereich - -  
kann damit zusammenh~.ngen. 

Abb. 1. Gr61~envergleich zwischen Conchorhynchus und Ceratites im Verh~iltnis 1:10, bezogen 
auf die Ceratiten-Zonen. 
Schwarz/weit~-Grenze im Blockdiagramm: Durchschnittlicher Enddurchmesser der Ceratiten nach 
WEN6ER (1957). 
Oberkante der gerasterten Felder: Maximaler Enddurchmesser nach WENGER (1957). 
A = C. atavus; B = C. pulcher angustus; C = C. philippi; D = C. distractus; E = C. ro- 
bustus; F ~ C. cornpressus; G = C. compressus apertus; H = C. evotutus;  I = C. spinosus 
praespinosus; K = C. spinosus spinosus; L = C. spinosus penndorfi;  M = C. laevigatus und 
C. enodis; N - C. nodosus nodosus; 0 = C. levalloisi; P = C. intermedius;  Q ~ C. semi- 
partitus. 
Kreise: Conchorhynchen aus dem Anstehenden. 
Kreise mit Schleppe: Conchorhynchen, deren Herkun~ aus einer stratigraphisch abgegrenzten 
Schichtenfolge durch die Fundsituation gesichert ist. 
Dreieck: Ceratites spinosus spinosus mit Conchorhynchus in der Wohnkammer. - -  SCHMIDT- 
EFHNG: Pal~iont. Z., 46, 1/2, 49--55. 
Naut i lus -Symbole :  Durchschnittlicher Enddurchmesser yon Germanonaut i lus  zum Vergleich; 
Grt/t~enzunahme yon den unteren zu den oberen Ceratiten-Schichten. 
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Abb. 3. Germanonautilus bidorsatus (v. SCHLOTHEIM), Enddurchmesser 220 mm, mit Rhyncholithes 
hirundo De BLAINVlLLE, L~inge des Basisteils mit Kaufl~iche ca. 11 mm. Mittlere Ceratiten-Schichten 
(?) yon Bindlach bei Bayreuth. 

Das absinkende Germanonautilus-Geh~use stellte sich mit der Externseite der Wohnkammer 
auf Grund. Es wurde durdl Gasreste im Phragmokon in dieser Lage stabilisiert. Die Fiillung des 
Pragmokons mit feinem Schlamm erfolgte nach dem Durchzug-Prinzip durch den Sip ho 
(SEILACHER, 1967). Dagegen wurde die napffSrmig aufgestellte Wohnkammer zur ,,Fossilfalle<<, 
in der sich mit dem Sediment Schill und Detrius sammelten. 

Bei der Priiparation (vermutlich E. BRUIT, Speyer, um 1910) zeigte sich ein Hohlraum, etwa 
im vorderen Drittel der Wohnkammer im Dorsalbereich. Er kann nach der Zersetzung organi- 
scher Reste, die dem in die HShlung ragenden Rhyncholithen anhingen, zurii&geblieben sein. - -  
Trotz solcher Indizien bleibt Situs-Einbettung abet fraglich. 



Ist Conchorhynchus ein Ceratiten-Kiefer? 161 

Abb. 4. Rollende Conchorhynchen wurden durch die biegsamen Fltigel (gerastert) eingesteuert. 
Die iibliche Fundlage (e), mit der Mittelleiste nach oben und flach ausgebreiteten Fliigeln, ent- 
spricht der stabilen Lage beim Rolltransport. 

3.2 Fundverband. Das mikritische Sediment in der Wohnkammer des Beleg-Ceratiten 
(SCHMIDT-ErrING, 1972) ist keine Best~itigung fiir den Einschluf~ yon Resten des zugeh~Srigen 
Tierk/Srpers, denn fiir die Fiillung der Wohnkammer gelten andere Sedimentations-Gesetze als fiir 
den freien Meeresboden (SEILACHE~, 1967; MUNDLOS, 1970). Cephalopoden-Kiefer in Wohnkammern 
wurden iibrigens auch bei Gerrnanonautilus beobachtet (Abb. 2 Naturhistorisches Museum Wien, 
Slg. Nr. 1972/1592; Abb. 3. Natur-Museum Senckenberg, Slg. Nr. 161 k). Die Lage dieser Reste 
in den Wohnkammer-Fiillungen deutet bei beiden Stiicken auf Einschwemmung bin, obgleich 
gelockertes Sediment yon ockergelber Farbe um die erhahenen Hartteile auf zersetzte organische 
Substanz schliel~en l~iBt. 

3.3 Kohlige Reste. SCHMIDT-EFFING fiihrt als weiteres Argument fiir in situ-Einbettung an, 
dal~ mit dem im Ceratiten gefundenen Conchorhynchus noch kohlige Reste erhalten sind. Es 
handelt sich dabei um die inkohlte Hornscheide, die den Conchorhyncbus auf der Unterseite 
umgibt und beiderseits fll.igelartig tiber den Umrif~ des verkalkten Teils hinausragt. Solche Reste 
kommen aber auch sonst, fast regelm~iflig, mit den Conchorhynchen vor. H~iufig sind die Fliigel- 
forts~itze auch bei isolierten Exemplaren, sogar in Kornsteinb~inken, erhalten. Sie konnten also 
einen Transport durchaus ilberstehen. 

4. Einbettungslage 

Die unverkalkten und flexiblen Fi[igelforts~itze haben wahrscheinlich bei dem sedimenfiiren 
Transport der Conchorhynchen eine wichtige Rolle gespielt, indem sie sich in der StriSmung wie 
Segel verhielten. Bei dem in Abb. 4 rekonstruierten Roltvorgang spreizten sie sich in der Ge- 
w/51bt-Lage auf dem Sediment, wobei gleichzeitig der nach unten gerichtete kalkige Mittelteil 
zur Verankerung beitrug. Dies ist nach Beobachtungen an dem vorliegenden Material die vor- 
herrschende Einkippungslage. 

Dank: Prof. Dr. A. SEILACHrR (Tfibingen) gab die Anregung und den roten Faden fiir die 
Arbeit. Dr. R. WrLD (Stuttgart/Ludwigsburg) lieferte den gr/51~ten Anteil der Conchorhynchen 
fiir die Untersuchung und leistete besondere Hilfe mit seiner Kenntnis der Fundpl~itze um Kulm- 
bach. Weitere Einzelstiicke stellten Herr O. RUMMEL (Hoiersdorf) und Dr. H. CLAUS (Miihlhausen) 
aus ihren Sammlungen zur Verfiigung. 
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