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Stratigraphie und Ammonitenfaunen des Santons und 
Campans im Münsterländer Becken (NW-Deutschland) 

Andre Jürgen Lommerzheim* 

Ku r z fass u n g: Die Ammonitenfaunen des Santons und Campans aus 5 Kernbohrungen des Mün
sterländer Beckens werden beschrieben. Insgesamt konnten 21 Gattungen und 36 Arten nachgewiesen 
werden, wobei 14 Arten im Santon und 23 Arten im Campan auftreten. Unter diesen Taxa befindet sich eine 
ganze Reihe von Formen, die aus dem Münsterländer Becken bisher noch nicht bekannt waren. Außerdem 
wurde die neue Art Kitchinites emscheris sp.n. aufgestellt. Die Schichtenfolge konnte überwiegend durch 
Ammoniten sowie durch charakteristische Begleitfaunen in 12 Zonen gegliedert werden, wobei sich die Flach
wasserfazies (F) und die Trogfazies (T) z.T. durch unterschiedliche Taxa auszeichnen : 

- Grenze Coniac / Santon 

1. Texanites pseudotexanus (F) und Placenticeras polyopsis (T); Begleitfauna: Sphenoceramus pachti, 
Gonioteuthis westfalica 

2. Tragodesmoceras clypeale (F, T); Begleitfauna: Sphenoceramus cardissoides und Gonioteuthis west
falica 

3. Hauericeras buszii (T) und Placenticeras maherndli (F, T); Begleitfauna: Platyceramus cycloides und 
Gonioteuthis westfalica 

4. Hauericeras welschi (T) und Baculites incurvatus (F); Begleitfauna: Cordiceramus cordiformis, oberer 
Teil: Gonioteuthis westfalicagranulata 

5. Desmophyllites larteti (T) und Boehmoceras arculus (F); Begleitfauna: Sphenoceramus pinniformis 
und Gonioteuthis granulata, im oberen Teil: Uintacrinus socialis 

6. Marsupites testudinarius und Sphenoceramus patootensiformis/lingua 

- Grenze Santon / Campan 

7. Placenticeras bidorsatum (F, T) und Hauericeras pseudogardeni (F, T); Begleitfauna: Sphenoceramen 
und Gonioteuthis granulataquadrata 

8. Scaphites hippocrepis Typ III (F); Begleitfauna: Endocostea baltica-Assoziationen (ohne Sphenocera
men) und Gonioteuthis quadrata quadrata 

9. Scaphites gibbus (F); Begleitfauna: Endocostea baltica-Assoziationen, Gonioteuthis quadrata gracilis 
und im oberen Teil Belemnitella mucronata senior 

10. Hoplitoplacenticeras vari (F, T); Begleitfauna: Endocostea baltica-Assoziationen und Belemnitella 
mucronata senior 

* Anschrift des Verfassers: 
Dr. A.J. Lommerzheim, Heinrich-Heine-Str. 5, D-31224 Peine 
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11. Nostoceras (Bostrychoceras) polyplocum (F); Begleitfauna: Belemnitel/a mucronata minor 

12. Nostoceras (Didymoceras) div. sp. (F); Begleitfauna: Belemnitella ex aff. langei / najdini 

Vermutlich liegen die Grenzen Santon / Campan sowie Unter- / Obercampan in der Ammonitenstratigra
phie etwas tiefer als die entsprechenden Grenzen im borealen Gliederungsschema. Die Grenze Campan / 
Maastricht wird im Münsterland nicht erreicht. Die Makrofossilgliederung wird mit Foraminiferen-, Nannofos- · 
sil-, Sequenz- und Palaeomagnetikgliederungen sowie Litho-Events korreliert. Bei multistratigraphischen 
Korrelationen im Campan verschiedener Beckenbereiche des Münsterlandes ergaben sich auffällige Dia
chronien, die z.Z. noch nicht eindeutig erklärt werden können. Die großregionale Korrelation der stratigraphi
schen Gliederung des Münsterlandes wird diskutiert. 

A b s t r a c t: The ammonite faunas from the Santonian and Campanian of 5 core holes from the Münster
land Basin (NW-Germany) are described. 21 genera and 36 species are identified including 14 species from 
the Santonian and 23 species from the Campanian. Many of these species have been unknown in the Mün
ster Basin up to now. The new species Kitchinites emscheris sp.n. is recognized and defined. 

The stratigraphical sequence has been subdivided mainly basing on ammonites and accompanying fau
nas into 12 zones which are partly characterized by different taxa in the shallow water facies (S) and in the 
trough facies (T): 

- Coniacian / Santonian boundary 

1. Texanites pseudotexanus (S) and Placenticeras polyopsis (T); accompanying faunas: Sphenocera
mus pachti, Gonioteuthis westfalica 

2. Tragodesmoceras clypeale (S, T); accompanying faunas: Sphenoceramus cardissoides and Gonio
teuthis westfalica 

3. Hauericeras buszii (T) and Placenticeras maherndli (S, T); accompanying faunas: Platyceramus cyc/o
ides und Gonioteuthis westfalica 

4. Hauericeras welschi (T) and Baculites incurvatus (S); accompanying faunas: Cordiceramus cordifor
mis, in the upper part: Gonioteuthis westfalicagranulata 

5. Desmophyllites larteti (T) and Boehmoceras arculus (S); accompanying faunas: Sphenoceramus pin
niformis and Gonioteuthis granulata, in the upper part: Uintacrinus socialis 

6. Marsupites testudinarius and Sphenoceramus patootensiformis / lingua 

- Santonian / Campanian boundary 

7. Placenticeras bidorsatum (S, T) and Hauericeras pseudogardeni (S, T); accompanying faunas: Sphe
noceramus div. sp. und Gonioteuthis granulataquadrata 

8. Scaphites hippocrepis type III (S); accompanying faunas: Endocostea baltica-associations (without 
Sphenoceramus) and Gonioteuthis quadrata quadrata 

9. Scaphites gibbus (S); accompanying faunas: Endocostea baltica-associations, Gonioteuthis quadrata 
gracilis and in the upper part Belemnitella mucronata senior 

10. Hoplitoplacenticeras vari (S, T); accompanying faunas: Endocostea baltica-associations and Belem
nitella mucronata senior 

11 . Nostoceras (Bostrychoceras) polyplocum (S); accompanying faunas: Belemnitella mucronata minor 

12. Nostoceras (Didymoceras) div. sp. (S); accompanying faunas: Belemnitella ex aff. langei / najdini 

There are some indications that the Santonian / Campanian boundary and the Lower / Upper Campanian 
boundary of the ammonite zonation have a slightly lower stratigraphical position in comparison with the 
boreal stratigraphical scheme. The Campanian / Maastrichtian boundary has not been reached in the Mün
sterland Basin. The stratigraphical sequence of the macrofossils has been correlated with subdivisions ba
sed on benthic foraminifera, nannofossils, bathymetric cycles, paleomagnetics and litho-events. Significant 
discrepancies between different stratigraphical schemes have been proven due to multistratigraphical cor
relations of different parts of the Münster basin. These discrepancies can not be explained up to now. The 
correlation of the stratigraphical scheme of the Münsterland Basin with other areas is discussed. 
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1. Einleitung 

An der Wende Unter- / Oberkreide senkte sich im Nordteil der Rheinischen Masse aufgrund austrischer 
Bewegungen das Münsterländer Kreidebecken ein. Die Transgression begann im Alb und erreichte ihren 
Höhepunkt etwa an der Wende Turon/ Coniac (HESEMANN 1975). Zu Beginn des Maastricht fiel das Bek
ken wieder trocken. 

Die santonen und campanen Beckenablagerungen gliedern sich in eine westliche, sandig-karbonatische 
Flachwasserfazies und eine östliche, sehr gleichförmige, tonig-mergelige Trogfazies (Abb. 1, 2) (KAEVER & 
LOMMERZHEIM 1991 ). Während des Unter- und Mittelsantons kam es im SW-Teil des Beckens durch subher
zyne Bewegungen zu einer Verflachung des Ablagerungsraumes. Absenkungen während des oberen Mittel
santons und Obersantons sowie ein globaler Meeresspiegelhochstand führten zur Obersanton-Transgres
sion. Nach einer leichten Regression im Untercampan erfolgte ein erneuter Meeresspiegelanstieg im höch
sten Untercampan, der sein Maximum mit Meerestiefen von ca. 300-400 m im Trogtiefsten während des 
unteren Obercampans erreichte. Die Schichtenfolge des höheren Obercampans zeigt wiederum eine re
gressive Tendenz (po/yp/ocum-Regression). 
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Die faziellen Verhältnisse im Santon des Münsterländer Beckens. Eingetragen ist die Po
sition der untersuchten Santon-Bohrungen. 

Das Münsterländer Becken besaß hydrographisch eine Übergangsposition zwischen den warmen Was
sermassen im Pariser Becken und den kalten Wassermassen des Nordseebeckens (KAEVER & LOMMERZ
HEIM 1991, 1995). In Abhängigkeit von der klimatisch gesteuerten Höhe der Meeresspiegelstände und von 
Hebungen oder Senkungen im Bereich der Beckenrandschwellen dominierten im Becken boreale oder tethy
ale Faunenelemente. Derartige Mischfaunen sind für biostratigraphische Untersuchungen von besonderem 
Interesse. 

Die ammonitenstratigraphischen Gliederungen des Santon und Campan sind in Europa noch sehr unbe
friedigend. KENNEDY (1986, 1987) revidierte die Ammonitenfaunen der Typlokalitäten in der nördlichen 
Aquitaine (Frankreich). Die „Standardprofile" setzen sich hier aus einer Vielzahl kleiner, heute nur noch z.T. 
zugänglicher Aufschlüsse zusammen, wobei die Korrelation zu einem - möglicherweise lückenhaften - Ge
samtprofil in einigen Punkten noch unklar ist. Bei den von KENNEDY untersuchten Ammoniten handelt es 
sich um nicht bzw. nur ungenau horizontiertes Sammlungsmaterial, so daß das genaue Einsetzen der Arten 
in vielen Fällen unklar ist. Aufgrund dieser Aufschlußsituation und der Arten- und lndividuenarmut der Ammo
nitenfaunen ist an den Typlokalitäten bisher im Santon keine und im Campan nur eine Untergliederung in 4 
Zonen möglich. 

Wesentlich günstigere Verhältnisse trifft man am Stratotyp der borealen Oberkreide in Lägerdorf an. Hier 
liegen aus großen Übertageaufschlüssen umfangreiche, exakt horizontierte Aufsammlungen vor (ERNST & 
SCHULZ 1974, SCHULZ et al. 1984). Doch basiert die detaillierte Gliederung des Santons (5 Zonen) und 
Campans (15 Zonen) hier im wesentlichen auf Belemniten, lnoceramen und Echinodermen und ist mit der 
Ammonitenstratigraphie des tethyalen Raumes nur schwer korrelierbar. Ammoniten sind hier recht selten, 
finden sich aber in der borealen Schichtenfolge des Raumes Hannover-Braunschweig gelegentlich (ERNST 
1968, SCHMID & ERNST 1975, ERNST et al. 1979). 

Im folgenden werden die reichen, exakt horizontierten Ammonitenfaunen von fünf Kernbohrungen des 
Münsterländer Beckens taxonomisch und biostratigraphisch untersucht. Aufgrund der beschriebenen hydro
graphischen Übergangsposition des Münsterländer Beckens zwischen dem borealen und dem tethyalen 
Raum treten die Leitformen beider Faunenprovinzen auf. Zur Makrofossilgliederung können daher Ammoni
ten, lnoceramen, Belemniten und Echinodermen herangezogen und die verschiedenen Gliederungssche
mata korreliert werden. Speziell die borealen Leitformen (Belemniten, Echinodeen) sind in den Bohrungen 
aber meist so selten, daß sie keine genauen Grenzziehungen ermöglichen. Obwohl die Ammoniten wesent
lich häufiger sind, wird auch bei ihnen das erste beobachtete Auftreten in den Bohrungen meist nicht genau 
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Die faziellen Verhältnisse im Campan des Münsterländer Beckens (nach KAEVER & 
LOMMERZHEIM 1991 ). Eingetragen ist die Position der untersuchten Campan-Bohrungen. 

dem tatsächlich ersten Einsetzen der Arten entsprechen. Die in den Bohrungen definierten ammonitenstrati
graphischen Grenzen spiegeln daher nur die höchst mögliche Position der Grenze wieder und können sich 
durch weitere Funde zum liegenden hin verschieben. Die größte Funddichte weisen die lnoceramen auf, so 
daß die mit ihrer Hilfe definierten stratigraphischen Grenzen am exaktesten festgelegt werden können. Au
ßerdem weisen die lnoceramen- im Unterschied zu vielen anderen Tiergruppen- eine faziesübersch-reitende 
Verbreitung auf. 

Bei den im folgenden definierten stratigraphischen Einheiten handelt es sich meist um P.R. Zonen (= 
Partial Range Zones), die das Intervall zwischen dem Einsetzen einer Leitart und dem Einsetzen der nächst
folgenden als Teil der Reichweite der Leitart umfassen. Falls eine Grenze durch eine Tiergruppe nicht aus
reichend zu charakterisieren ist, werden auch die Vertreter verschiedener Tiergruppen zur Zonendefinition 
herangezogen (Faunen-Zonen). 

Danksagung: Ich danke Herrn Prof. Dr. M. KAEVER (Geologisch-Paläontologisches Institut der Universi
tät Münster) für die langjährige Unterstützung meiner Forschungsarbeiten. Meinen Kollegen, Frau Dr. L. 
SVABENICKA (Ustredni Ustav Geologicky, Prag) sowie den Herren Dr. U. HAMBACH (Geologisches Institut, 
Köln), Dr. R. HINDEL (Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung, Hannover), Dr. M. HISS (Geolo
gisches Landesamt NRW, Krefeld) sowie Dr. K. RESCHER (Geologisches Landesamt NRW, Krefeld), ver
danke ich viele Diskussionen und Anregungen. Für Hinweise danke ich auch Herrn U. KAPLAN (Gütersloh). 
Herr Dr. M. HISS vermittelte die Ausleihe des Kernmaterials der Bohrungen Donar 5, Metelen 1001 und 
Oberdarfeld 1 vom Geologischen Landesamt NRW. Die Ruhrkohle AG (Essen) erlaubte dem Verfasser freund
licherweise die Probennahme an den Bohrungen Herbem 45 E 1 und Wulfen 6 und genehmigte die Veröf
fentlichung der Untersuchungsergebnisse. 

2. Untersuchte Bohrungen und Material 

Es wurden drei Schachtvorbohrungen der Ruhrkohle am Südrand des Münsterländer Beckens und zwei 
Forschungsbohrungen im nordwestlichen Münsterland untersucht. Hinter den Literaturzitaten zu den einzel
nen Bohrungen ist jeweils in Klammern angegeben, welche Themen von dem entsprechenden Autor bear
beitet wurden. 
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1. Bohrung Wulfen 6, vgl. Abb. 1 

TK 4208 Wulfen, R 25 71 072, H 57 30 222, + 40,55 mNN 

U n t e r s u c h t e r P r o f i 1 b e r e ich: Grenze Coniac / Santon bis Obersanton 

Literatur: LOMMERZHEIM 1988 (Bio- und Lithofazies, Geophysik, Geochemie) 

M a t e r i a 1: Die untersuchten Ammoniten werden im Westfälischen Museum für Naturkunde in Münster 
(WMNM) aufbewahrt; die sonstigen Makrofaunen befinden sich im Geologisch-Paläontologischen Institut 
der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster (GPIM). 

2. Bohrung Donar 5, vgl. Abb. 1, 2 

TK 4212 Drensteinfurt, R 34 12 368, H 57 35 459, +75,8 mNN 

U n t e r s u c h t e r P r o f i 1 b e r e i c h: Grenze Coniac / Santon bis höheres Obercampan 

L i t e rat u r: ARNOLD & WOLANSKY 1964 (Bio- und Lithofazies), HEINE 1962a,b (Geophysik), HILTER
MANN & KOCH in ARNOLD & WOLANSKY 1964 (Foraminiferen), PERCH-NIELSEN 1979 (Coccolithen), 
RESCHER 1991 a (Foraminiferen), SEITZ 1970 (lnoceramen) und STRADNER 1965 (Coccolithen). 

M a t e r i a 1: Die untersuchten Ammoniten und das andere Fossil material werden im Geologischen Landes
amt NRW in Krefeld (GLANW) aufbewahrt. 

3. Schachtvorbohrung Herbem 45 E 1 /Schacht Radbod 6, vgl. Abb. 1, 2 

TK 4212 Drensteinfurt, R 26 19 913, H 57 34 634, +81,33 mNN 

U n t e r s u c h t e r P r o f i 1 b e r e i c h: Grenze Coniac / Santon bis höheres Obercampan 

L i t e rat u r: HAMBACH & KRUMSIEK 1991 (Paläomagnetik), KAEVER & LOMMERZHEIM 1991 (strati
graphischer Vergleich), LOMMERZHEIM 1988 (Bio- und Lithofazies, Geophysik, Geochemie), SVABENIC
KA 1992 (Coccolithen). 

Mater i a 1: Die untersuchten Ammoniten werden im Westfälischen Museum für Naturkunde in Münster 
(WMNM) aufbewahrt; die sonstigen Makrofaunen, die Foraminiferen und die Coccolithenpräparate befinden 
sich im Geologisch-Paläontologischen Institut der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster (GPIM). 

4. Bohrung Metelen 1001, vgl. Abb. 2 

TK 3809 Metelen, R 25 86 963, H 57 57 782, + 128,9 mNN 

U n t e r s u c h t e r P r o f i 1 b e r e i c h: unteres oder mittleres Untercampan bis höheres Obercampan 

L i t e rat u r: HAMBACH & KRUMSIEK 1991 (Paläomagnetik), HINDEL 1991 (Geochemie), HISS & LOM
MERZHEIM 1991 (Makrofauna), KAEVER & LOMMERZHEIM 1991 (Zusammenfassende Bewertung), KET
TELHACK 1991 (Mikrofazies), LOMMERZHEIM 1991 a,b (Biofazies von Mikro- und Makrofauna, Sequenz
stratigraphie), MÜLLER 1991 (Selachier), RESCHER 1991 a (Foraminiferen), SCHWARZKOPF 1991 (Ostra
coden) und SVABENICKA 1991 a (Coccolithen). 

Mater i a 1: Die untersuchten Ammoniten, die sonstigen Makrofossilien sowie ein Teil der Foraminiferen
faunen werden im Geologischen Landesamt NRW in Krefeld (GLANW) aufbewahrt. Die restlichen Mikro
faunen und die Coccolithenpräparate befinden sich im Geologisch-Paläontologischen Institut der Westfäli
schen Wilhelms-Universität in Münster (GPIM). 

5. Bohrung Oberdarfeld 1, vgl. Abb. 2 

TK 3909 Horstmar, R 25 89 265, H 57 63 940, + 166,61 mNN 

U n t e r s u c h t e r P r o f i 1 b e r e i c h: oberes Obercampan 

Li t e rat u r: KAEVER & LOMMERZHEIM 1995 (Bio- und Lithofazies, Stratigraphie) 

M a t e r i a 1: Die untersuchten Ammoniten, die sonstigen Makrofossilien sowie ein Teil der Foraminiferen
faunen werden im Geologischen Landesamt NRW in Krefeld (GLANW) aufbewahrt. Die Mikrofaunen und die 
Coccolithenpräparate befinden sich im Geologisch-Paläontologischen Institut der Westfälischen Wilhelms
Universität in Münster (GPIM). 
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Weiterhin wurde umfangreiches Vergleichsmaterial aus der Münsterländer Kreide (darunter u.a. Orginale 
von WEGNER 1905, KÖPLITZ 1920 und GIERS 1964) aus dem Geologisch-Paläontologischen Institut der 
Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster (GPIM) sowie aus der Privatsammlung des Verfassers berück
sichtigt. 

3. Das Santon und Campan im südlichen Münsterland 

3.1 Das Santon-Profil der Bohrung Wulfen 6 

3.1.1 Geologie und Fazies 

Die Kernbohrung Wulfen 6 steht strukturell an der Nordflanke einer flachen Kreidemulde. Das Santon hat 
hier eine Mächtigkeit von 356 m und ist überwiegend sandig-klastisch entwickelt. 

In den unteren 20 m der Schichtenfolge treten im wesentlichen Tonmergelsteine mit zum Hangenden hin 
seltener werdenden Kalkmergelsteinschlieren auf. Darüber schließt sich eine 100 m mächtige monotone 
Folge von pyritführenden, leicht schluffigen bis schwach feinsandigen und z.T. feinglaukonitischen Tonmer
gelsteinen an. Diese Sedimente sind lagenweise recht fossilreich . Der Planktonanteil der Foraminiferen
faunen (ca. 40 %) sowie der hohe Anteil endobenthonischer Formen in den Makrofaunen (u.a. Nuculiden, 
lnoceramen, Turritelliden, Aporrhaiden, Ammoniten, Terebelliden, häufige Bioturbationen) sind für Weichsub
strat -Biotope des mittleren Schelfs charakteristisch. 

Zum Hangenden hin nimmt der Schluff- und Feinsandanteil zu, es schalten sich Feinsandflasern und -
Lagen ein und der Tonmergelstein geht in eine ca. 140 m mächtige Feinsandmergelsteinfolge über. Es sind 
Kalksandsteinlagen und im oberen Teil Mittelsandschüttungen eingeschaltet. Die Schichten sind teils flaserig 
und teils schräg geschichtet. Epibenthonische Formen (Limiden, Pectiniden, lnoceramen, Naticiden und 
Ammoniten) dominieren in den Makrofaunen. Dies deutet ebenso wie das häufige Auftreten großwüchsiger, 
agglutinierender Foraminiferen (Lituola) und der auf< 20 % abgesunkene Planktonanteil der Foraminiferen
faunen auf eine Verflachung des Ablagerungsraumes hin. 

Die Sedimente in den obersten 95 m des Profils werden durch einen hohen Sandanteil charakterisiert. Es 
handelt sich um meist schräg geschichtete Wechsellagerungen von schwach kalkigen Fein- und Mittelsanden. 
Eingeschaltet sind Kalksandsteinlinsen und -bänke sowie meist flaserschichtige, schwach feinglaukoniti
sche Feinsandmergel- und Sehluftlagen. Die Sandlagen zeigen häufig eine Gradierung und sind an der 
Basis kiesig. Die Fossilführung ist sekundär durch eine Karbonatlösung im zirkulierenden Grundwasser ver- . 
armt. Es sind nur noch agglutinierende Foraminiferen, korrodierte Schalenreste, Wohnbauten von Würmern 
und grabenden Decapoden sowie kehlige Pflanzenflitter nachweisbar. 

KALTERHERBERG (1964) hat das Bildungsmilieu der santonen Schichtenfolge im Raum Wulfen aufgrund 
von sedimentologischen Untersuchungen als ein über lange Zeit bestehendes Großrippelfeld interpretiert, in 
dem der Materialtransport von N nach S bzw. SE erfolgte. Die Erhaltung der sehr kurzlebigen, Obersteilen 
Großrippeln deutet auf Kurzschwebablagerungen hin, die in einem zeitweise rasch absinkenden Meeresraum 
sedimentiert wurden. 

3.1.2 Stratigraphie 

Die Grenze Coniac / Santon wird in der Bohrung Wulfen 6 durch das Aussetzen des coniassischen Maga
diceramus subquadratus und das Einsetzen von Texanites sp. ex aff. pseudotexanus / gallicus und Sphe
noceramus pachti bei ca. 366 m definiert (Abb. 3). Ab 324,5 m tritt Tragodesmoceras clypeale auf, der das 
obere Untersanton charakterisiert. Die Grenze Unter- / Mittelsanton kann nicht sicher gefaßt werden, da 
Hauericeras buszii nur in einem Exemplar bekannt ist und Platyceramus cycloides fehlt. Die Basis des obe
ren Mittelsantons bei 295 m zeichnet sich durch das erstmalige Auftreten von Baculites incurvatum und 
Cordiceramus cordiformis aus (Abb. 3). Die Grenze Mittel-/ Obersanton wird durch das erste Auftreten von 
Sphenoceramus pinniformis bei 256 m charakterisiert. 

Das Obersanton ist hier aufgrund der starken klastischen Schüttungen besonders mächtig, hat aber keine 
stratigraphisch signifikanten Formen mehr geliefert. Die Grenze Santon / Campan wird vermutlich nicht er
reicht. Eine foraminiferenstratigraphische Gliederung dieser sandigen Schichtenfolge ist schwierig, da viele 
Leitformen aus faziellen Gründen fehlen . 
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Abbildung 3: Die Verbreitung der Ammoniten im Profil Wulfen 6. Abkürzungen: T = Tragodesmoceras, H = 
Hauericeras, D = Desmophyllites, Hyp = Phylloceras (Hypophylloceras), Po= Polyptycho
ceras, Te = Texanites, Ba = Baculites. 

3.2 Die Santon- und Campan-Profile der Bohrungen Donar 5 und Herbem 45 E 1 / Radbod 6 

Die Schichtenfolgen der beiden benachbarten Kernbohrungen Donar 5 und Herbem 45 E1 wurden zu 
einem Richtprofil für die tonige Trogfazies zusammengefaßt. Von der Santon-Basis bis zum oberen Unter
campan liegen die stratigraphischen Grenzen in der Bohrung Herbem 45 E 1 aufgrund des Schichteinfallens 
um ca. 15 m tiefer als in der Bohrung Donar 5. An der Grenze Unter- / Obercampan beträgt die Teufendiffe
renz noch 10 m. In 157,6 m Teufe wurde in der Bohrung Herbem 45 E 1 eine Störung beobachtet, die etwa 
10-14 m Schichtausfall bewirkt hat. 
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3.2.1 Geologie und Fazies 

Die 551 m (Donar 5) bzw. 566 m (Herbem 45) mächtige Santon-/ Campansedimentation besteht in beiden 
Bohrungen überwiegend aus Tonmergelsteinen. Hohe Planktonanteile (70- 95 %) in den Foraminiferenfaunen 
sowie typische Benthosfaunen des tieferen Schelfs deuten im Santon und Untercampan auf Wassertiefen 
von ca. 150 - 250 m, wobei eine Vertiefung vom liegenden zum Hangenden hin zu beobachten ist. Die 
maximale Wassertiefe von> 300 m wird im unteren Obercampan erreicht. Zu dieser Zeit treten im Trogtief
sten in großer Zahl bathypelagische Selachier auf (MÜLLER 1990). Im höheren Campan findet dann eine 
deutliche Verflachung statt. Die jüngsten erhaltenen Campansedimente wurden im mittleren Schelf mit Was
sertiefen < 100 m abgelagert. 

In den untersten 20 m der santonen Tonmergelsteinfolge finden sich mit zum Hangenden hin abnehmen
der Häufigkeit Kalkmergelsteinschlieren, die das Ausklingen die Kalkmergelsteinfazies des Coniac anzei
gen. Makrofossilien sind meist pyritisiert und lagenweise angereichert. 

1,5 m über der Grenze Coniac / Santon (553 / 568 m) tritt eine ca. 2,3 m mächtige Lage aus kalkigen 
Tonsteinen auf, die sich bei der geophysikalischen Vermessung durch eine Gamma-Anomalie auszeichnete. 
20 m höher findet sich eine weitere Lage von kalkigem Tonstein, die aber keine erhöhte Gammastrahlung 
aufweist. 

Das Mittelsanton besteht aus einer 155 m mächtigen, monotonen Tonmergelsteinfolge, die sich durch 
einen geringen Sehluftgehalt, Pyritführung sowie im Mittel 40 % CaC0

3 
und 0,4 % C'org auszeichnet. Ein

zelne stärker tonige Lagen treten im oberen Teil auf. Molluskenreste (lnoceramen, Nuculiden, Turritelliden, 
Aporrhaiden, Ammoniten) sind meist pyritisiert und, wie die verbreiteten Fischreste, lagenweise angereichert. 
Bioturbationen sind häufig. 

Vom Obersanton bis in das mittlere Untercampan schließt sich eine ca. 300 m mächtige, feinschichtige 
Wechsellagerung aus kalkigen Tonsteinen und Tonmergelsteinen an, wobei in den unteren 160 m der Schich
tenfolge die stärker tonigen Gesteine mit mittleren CaC0

3
-Gehalten von ca. 20 % überwiegen, während der 

mittlere CaC0
3
-Gehalt in den oberen 140 m ca. 36 % beträgt. Im oberen Teil treten auch einzelne Kalkmer

gelsteinschlieren auf. Die hohen Pyrit- und C'org-Gehalte (bis 3,3 % C'org !) der kalkigen Tonsteine sowie die 
Verarmung der Benthosfaunen deuten auf eine Ablagerung dieser Gesteine in einem sauerstoffarmen Milieu. 
Der hohe Anteil von Alginit und Liptinit in der organischen Substanz (Kerogen 1/11) und die Tränkung des 
Gesteins mit niedrig reifem Bitumen zeigen, daß es sich um potentielle Erdölmuttergesteine handelt (LOM
MERZHEIM 1988). 

Bei 83,7 m (Donar 5) sowie 203,8 bzw. 198,6 m (Herbem 45) wurden wenige cm mächtige Kalksandstein
lagen beobachtet, die als distale Ausläufer klastischer Schüttungen gedeutet werden, die aus westlichen 
Flachwasserbereichen bis weit in die Trogfazies geschüttet wurden („Netteberger Sande"). 

Bei 157 ,6 m (Herbem 45) wird die Tonmergelstein-Sedimentation durch eine Kalkmergelstein / Tonmergel
stein-Wechsellagerung abgelöst. Zum Hangenden hin finden sich in dieser Schichtenfolge auch einzelne 
Kalkstein-Bänke. Von 50 m (Donar 5) bzw. 54 m (Herbem 45) bis zum obersten Kern (11 bzw. 20,5 m) zeigt 
die Schichtenfolge Hinweise auf intensive subaquatische Rutschungen (Schichtverfältelung, Schichtzerbrech
ungen, stark unterschiedliches Schichteinfallen aufeinander folgender Sedimentpackete). Diese Rutschmassen 
sind aufgrund ihrer stratigraphischen Position deutlich jünger als die bekannten subaquatischen Rutschun
gen im Beckumer Raum (ARNOLD 1964a, VOIGT & HÄNTZSCHEL 1964). 

3.2.2 Stratigraphie 

3.2.2.1 Makrofossilgliederung 

Die Kalkmergelsteinfazies des Coniacs ist arm an Cephalopoden, aber reich an lnoceramen, so daß die 
Gliederung hier vor allem auf lnoceramen basiert. Das Oberconiac mit Magadiceramus subquadratus wird in 
einen unteren Teil mit verschiedenen Volviceramen und einen oberen, nur ca. 10 m mächtigen Teil ohne 
Volviceramen gegliedert. An Ammoniten hat das Oberconiac nur Onitshoceras ponsianum, Scaphites kies
lingswaldensis und unbestimmbare Baculitiden sowie in den höchsten Teilen Hauericeras mengedensis und 
Kitchinites emscheris geliefert. 

Die Grenze Coniac / Santon (553 m bzw. 568 m) wird in den Profilen der tonigen Trogfazies durch das 
Einsetzen von Placenticeras polyopsis und Sphenoceramus pachti definiert (Abb. 4, 5). Texanites sp. ex aff. 
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pseudotexanus / gallicus fand sich nur in einem einzigen Exemplar 15 m oberhalb dieser Grenze. Im oberen 
Untersanton treten, zeitlich leicht gestaffelt, Tragodesmoceras clypeale sowie Sphenoceramus cardissoides 
erstmals auf (Abb. 4, 5). Weiterhin enthält die untersantone Ammonitenfauna folgende Durchläufer: Haue
riceras mengedensis, Kitchinites emscheris, Phylloceras (Hypophylloceras) sp. und Baculites div. sp. 
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Abbildung 4: Die Verbreitung der Ammoniten im kombinierten Santon-Profil der Bohrungen Donar 5 und 
Herbem 45 E 1. Abkürzungen: H = Hauericeras, K = Kitchinites, T = Tragodesmoceras, P = 
Placenticeras, D = Desmophyllites, E = Eulophoceras, Hyp = Phylloceras (Hypophylloce
ras), Te= Texanites, S = Scaphites. 

Das untere Mittelsanton (515 / 530 m) wird durch Hauericeras buszii, Placenticeras maherndli, Gonioteu
this cf. westfalicus und Platyceramus cycloides charakterisiert (Abb. 4, 5). Das obere Mittelsanton ist durch 
Hauericeras welschi und Cordiceramus cordiformis abzugrenzen. Weiterhin wurden im Mittelsanton Placen
ticeras polyopsis, Kitchinites emscheris, Hauericeras mengedensis, Tragodesmoceras clypeale, Scaphites 
fischeri sowie Baculites div. sp. nachgewiesen. 

Die Grenze Mittel-/ Obersanton (361 / 377 m) kann durch das Einsetzen von Desmophyllites larteti und 
Sphenoceramus pinniformis definiert werden (Abb. 4, 5). Charakteristisch ist auch der, allerdings sehr selte
ne, Eulophoceras austriacum. Das obere Obersanton wird durch das Auftreten des Crinoiden Marsupites 
testudinarius und Sphenoceramen aus der patootensiformis / lingua-Gruppe abgegrenzt. Die obersantone 
Ammonitenfauna enthält neben den erwähnten Leitformen folgende Durchläufer: Hauericeras mengedensis, 
H. buszii, H. welschi, Placenticeras polyopsis, P. maherndli, Tragodesmoceras c/ypeale und Baculites div. sp. 

Die Grenze Obersanton / Untercampan bei 325 / 340 m wird hier mit dem Einsetzen des häufigen Haue
riceras pseudogardeni definiert, der nur 2 m über dem letzten Auftreten von Marsupites testudinarius erst
mals auftritt (Abb. 6, 7). Der Placenticeras bidorsatum ist sehr selten und wurde erstmals 38 m über dieser 
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Abbildung 5: Die multistratigraphische Gliederung des Santons im kombinierten Profil der Bohrungen 
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Grenze beobachtet. Gonioteuthis granulataquadrata (RIEDEL-Quotient: 5,8), das Leitfossil des borealen 
Raumes, ist hier sehr selten und findet sich erstmals 6 m oberhalb dieser Grenze, aber 32 m unterhalb des 
Einsetzens von P bidorsatum. Die untercampane Begleitfauna enthält weiterhin Hauericeras mengedensis, 
H. buszii, Desmophyllites larteti, Phylloceras (Hypophylloceras) rousseli, P (H.) cf. velledaeformis und Bacu
lites div.sp. Scaphiten fehlen hier vermutlich aus faziellen Gründen. Desmophyllites und die Phylloceraten 
deuten auf tethyale Einflüsse. 

Da an der Santon / Campan-Grenze keine neuen lnoceramentaxa einsetzen, ist eine Definition dieser 
Grenze mit Hilfe von lnoceramen problematisch (SEITZ 1965, 1967, SORNAY 1983, TRÖGER 1989). Als 
mögliches Kriterium bietet sich lediglich das Aussetzen einiger santoner Taxa (z.B. Cordiceramus muelleri, 
C. haenleini, Sphenoceramus pachti, S. cardissoides, S. martinii und etwas früher S. pinniformis) an der 
Campan-Basis an (TRÖGER 1989, S.920, Fig. 4). In den Bohrungen Donar 5 und Herbem 45 setzen die 
meisten der genannten Taxa aber bereits deutlich unterhalb der Santon / Campan-Grenze aus. Lediglich S. 
pachti reicht bis 2 m unterhalb der Grenze. Die lnoceramenfauna des oberen Obersanton und unteren Unter
campan wird von Taxa dominiert, die die Stufengrenze weit überschreiten, wie Sphenoceramus patootensi
formis / lingua, S. angustus, S. cancellatus und Platyceramus cycloides (Abb. 5, 7). 

Aus dem höheren Untercampan sind nur wenige Ammoniten bekannt: Hauericeras pseudogardeni, Pseu
doxybeloceras (Christophoceras) cf. ramboulai, Phylloceras (Hypophylloceras) rousse/i und Baculites sp. 
(Abb. 6). P (C.) ramboulai ist in Madagascar auf das obere Untercampan beschränkt (COLLIGNON 1969). 
Nahe verwandte Formen finden sich nicht nur im oberen Untercampan des Münsterländer Beckens, sondern 
sind mir auch im Raum Hannover (Grube Teutonia, Misburg) aus der spiniger / basiplana-Zone des unteren 
Obercampans bekannt. Diese Taxa sind aber überall zu selten, um sie als Leitformen einzusetzen. Die 
stratigraphisch wichtigen Scaphiten treten im Profil Donar 5 / Herbem 45 vermutlich aus faziellen Gründen 
nicht auf. Die im höheren Untercampan nachgewiesenen Ammoniten erlauben somit keine eindeutige strati
graphische Abgrenzung gegen das untere Untercampan. Auch die Belemniten sind dafür zu selten. So fand 
sich lediglich bei 215,0 m (Donar 5) ein Rostrum von Gonioteuthis quadrata quadrata (RIEDEL-Quotient: 
4,5). Die Grenze zwischen der lnoceramenzone Nr. 29 sensu TRÖGER (1989), die durch Sphenoceramen 
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Abbildung 6: Die Verbreitung der Ammoniten im kombinierten Campan-Profil der Bohrungen Donar 5 und 
Herbem 45 E 1. Abkürzungen: H = Hauericeras, P = Placenticeras, D = Desmophyllites, Hyp 
= Phylloceras (Hypophylloceras), Hp = Hoplitoplacenticeras, T = Tetragonites, Dp = 
Diplomoceras, Ps = Pseudoxybeloceras, G = G/yptoxoceras, N = Neancyloceras. 

charakterisiert wird, und Zone Nr. 30, die sich durch Endocosteen der ba/tica-Gruppe und das Fehlen der 
Sphenoceramen auszeichnet, verläuft bei ca. 200 bzw. 210 m (Abb. 7). 

Da nur ein einziger Hoplitoplacenticeras (Bohrung Donar 5: 141 m Teufe) vorliegt, wurde die Grenze Unter
/ Obercampan (165 bzw. 175 m Teufe) hier nicht nach dem Einsetzen dieser Gattung gezogen, sondern 
durch das Auftreten verschiedener obercampaner Diplomoceratiden (Pseudoxybeloceras (Parasolenoceras) 
interruptum, P. (P.)(?) cf. wernickeiund Neancyloceras bipunctatum) charakterisiert (Abb. 6). Trachyscaphites 
spiniger, der ebenfalls als Leitform für das untere Obercampan benutzt wird und im nordwestlichen Münster
land häufig ist, fehlt im südöstlichen Münsterland aus faziellen Gründen. Ein Exemplar von G. quadrata 
gracilis (RIEDEL-Quotient: 4,0) wurde noch 45 m oberhalb der Unter-/ Obercampan-Grenze i.S. der Ammoni
ten-Stratigraphie und 21 m oberhalb des Hoplitoplacenticeras angetroffen (Abb. 7). Da dieses Exemplar sehr 
gut erhalten ist und keinerlei Hinweise auf eine Umlagerung erkennen läßt, verläuft hier die ammonitenstrati
graphische Grenze Unter-/ Obercampan anscheinend deutlich unterhalb der borealen Grenzziehung. Wei
terhin wurden im Obercampan fünf Belemnitellen der mucronata-Gruppe gefunden. Nach morphologischen 
Merkmalen gehört das älteste Rostrum (85 m über der Grenze Unter-/ Obercampan) wohl in die Verwandtschaft 
der 8. mucronata senior, während die jüngeren Rostren z.T. als 8. mucronata mucronata und z.T. als 8. 
mucronata minor anzusprechen sind. 
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Abbildung 7: Die multistratigraphische Gliederung des Campans im kombinierten Profil der Bohrungen 
Denar 5 und Herbem 45 E 1 / Radbod 6. Abkürzungen: H. = Hoplitoplacenticeras, N. = 
Neancyloceras, P. = Pseudoxybeloceras, PI. = Placenticeras, H. = Hauericeras, D. = 
Desmophyllites, E. = Endocostea, S. = Sphenoceramus, B. = Belemnitella, G. = Gonioteu
this, M. = Marsupites, N. = Neoflabellina, Bol. = Bolivinoides. 
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lnoceramen spielen bei der stratigraphischen Gliederung des Obercampans aufgrund der relativen Arten
armut nur eine geringe Rolle. In den hier untersuchten Bohrungen wurden im Obercampan nur einige weni
ge, nicht näher bestimmbare Vertreter der Endocostea baltica-Gruppe nachgewiesen. Einige Unterarten 
dieses Formenkreises (E. baltica pteroides, E. baltica beckumensis, E. baltica elliptica, E. baltica sublaevigata) 
treten erstmals an der Grenze Unter- / Obercampan auf. 

Nach sequenzstratigraphischen Korrelationen mit dem Lägerdorf-Profil (s.u.) ist die Basis der polyplocum
Zone im Profil Donar 5 /Herbem 45 etwa 105 - 115 m über der Grenze Unter-/ Obercampan zu suchen (Abb. 
7). Die polyplocum-Zone ist aber durch Ammoniten nicht zu belegen, da die beiden hier gefundenen Ammo
niten (Tetragonites(?) obscurus, Diplomoceras sp.) keine exakte stratigraphische Ansprache erlauben. Der 
Nostoceras (Bostrychoceras) polyplocum ist (aus faziellen Gründen ?) aus dem südlichen Münsterland nicht 
bekannt. 

3.2.2.2 Benthosforaminiferen 

Die revisionsbedürftige foraminiferenstratigraphische Gliederung des Profils Donar 5 durch HILTERMANN 
& KOCH in ARNOLD & WOLANSKY (1964) sowie RESCHER (1991 a) ist stark biofaziell orientiert und ba
siert auf dem Ein- und Aussetzen sowie Häufigkeitsschwankungen bestimmter Leitformen. Wie die Unter
suchungen von ARNOLD & WOLANSKY (1964) bereits gezeigt haben, führt dieses Gliederungsschema zu 
stratigraphischen Grenzziehungen, die von der Makrofossilgliederung stark abweichen. 

Mit dem Einsetzen von Neof/abellina gibbera bei 619 m haben HILTERMANN & KOCH die Grenze Coniac 
/ Santon definiert, doch verläuft diese Grenze nach der Makrofossilgliederung bereits im unteren Oberconiac 
mit Magadiceramus subquadratus und Volviceramen. Im Lägerdorf-Profil setzt N. gibbera sogar schon im 
oberen Mittelconiac ein (SCHÖNFELD 1990). Eine foraminiferenstratigraphische Grenze, die der Makrofos
silgrenze Coniac / Santon entspricht, konnte bislang weder im Münsterland noch im Lägerdorf-Profil gefun
den werden. Bei 462 m setzt im Profil Donar 5 Stensioeina exsculpta granulata (=St. granulata perfecta + 
eventuel. S. granulata incondita) ein. Diese Grenze stimmt gut mit dem ersten Auftreten von Hauericeras 
welschi und Cordiceramus cordiformis überein. Im Lägerdorf-Profil tritt die perfecta / incondita-Gruppe eben
falls erstmals im oberen Mittelsanton auf (SCHÖNFELD 1990). Auch bei der Definition der Mittel-/ Obersan
ton-Grenze ergibt sich durch das fast gleichzeitige Einsetzen von 80/ivinoides strigillatus, Desmophyllites 
larteti und Sphenoceramus pinniformis eine gute Korrelation zwischen Foraminiferen- und Makrofossilglie
derung (Abb. 5). 

Die Santon / Campan-Grenze ist mit Hilfe von Benthosforaminiferen nur schwer zu fassen. Im Lägerdorf
Profil setzt an der Grenze Santon / Campan Ramulina ornata ein, doch handelt es sich um eine relativ 
seltene und zudem stark faziesabhängige Form (SCHÖNFELD 1990). Keine der von KOCH (1977) zur 
Gliederung herangezogenen Stensioeina, Neoflabellina und 80/ivinoides-Arten tritt erstmals an der Grenze 
Santon / Campan auf. So erscheint Neoflabellina rugosa im Lägerdorf-Profil erst im höheren Untercampan, 
während 80/ivinoides strigillatus im Obersanton einsetzt (SCHÖNFELD 1990). Die graduellen Unterschiede 
in den relativen Häufigkeiten der Spezies und Subspezies zueinander, die von KOCH (1977) ebenfalls zur 
Definition der Santon / Campan-Grenze herangezogen wurden, sind faziesabhängig und erlauben - auch 
kleinregional - bestenfalls tendenzielle Aussagen. HILTERMANN & KOCH (in : ARNOLD & WOLANSKY 
1964) sowie RESCHER (1991) scheiden daher im Profil Donar 5 von 278-250 m Teufe einen nicht eindeutig 
zuzuordnenden Grenzbereich Santon / Campan aus, dessen Untergrenze 47 m oberhalb der Santon / Campan
Grenze i.S. der Ammonitenstratigraphie verläuft (Abb. 7). 

Im oberen Untercampan wird eine Zone mit Bolivinoides granulatus (Basis bei 175 bzw. 187 m) unterschie
den (Abb. 7). Diese Form setzt im Lägerdorf-Profil im höheren Teil der senonensis-Zone ein (SCHÖNFELD 
1990). 

Die Basis der Zone des 80/ivinoides decoratus decoratus (164 / 174 m), die von HILTERMANN & KOCH 
(in ARNOLD & WOLANSKY 1964) sowie RESCHER (1991 a) als Basis des oberen Untercampan interpretiert 
wird, fällt hier sowie an der Typ-Lokalität des Maastricht (NEUMANN & ROBASZYNSKI 1983) fast exakt mit 
der Grenze Unter-/ Obercampan i.S. der Ammonitenstratigraphie zusammen (Abb. 7). An den Typlokalitäten 
des Campans tritt 8. decoratus decoratus erst in der polyplocum-Zone des oberen Obercampans auf (= 
oberer Teil der Biozone C IVb, vgl. NEUMANN & PLATEL 1983, KENNEDY 1986), während die Art im Läger
dorf-Profil bereits in der papillosa-Zone des oberen Untercampans einsetzt. Dieses stark diachrone Ein
setzen spiegelt fazielle Einflüsse, unterschiedliche Stufendefinitionen im borealen und tethyalen Raum so
wie das „zeittransgressive" Einsetzen von 8 . decoratus decoratus wider. 
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Gleichzeitig mit dem B. decoratus decoratus tritt im Profil Donar 5 / Herbem 45 auch der B. laevigatus auf 
(RESCHER 1991 ), der für das basale Obercampan i.S. der Foraminiferenstratigraphie charakteristisch ist 
(SCHÖNFELD 1990). Im Lägerdorf-Profil erscheint die Art ca. 5 m oberhalb der Basis der conica /senior
Zone, die der Grenze Unter- / Obercampan i.S. der borealen Makrofossilgliederung entspricht. Beim Ver
gleich mit anderen Regionen ist ein deutlich zeittransgressives Einsetzen dieser Art zu beobachten. So findet 
sie sich z.B. in England erstmals in der gracilis /senior-Zone des obersten Untercampans. 

Bei 68,6 m tritt im Profil Herbem 45 zum ersten Mal Neof/abellina praereticulata auf, die im Lägerdorf-Profil 
für den höheren Teil der polyplocum-Zone charakteristisch ist. Bei 45 / 38,5 m setzt Neof/abel/ina numismalis 
ein, die nach KOCH (1977) für das untere Obercampan typisch sein soll (Abb. 7), doch findet sich diese Form 
im Lägerdorf-Profil erst im oberen Obercampan (langei-Zone, vgl. SCHÖNFELD 1990). Ab 30 m treten im 
Profil Herbem 45 Übergangsformen zu N. permutata auf. Die für das obere Obercampan charakteristische 
Neoflabellina buticula, die im Profil Donar 5 bei 21 m einsetzt und im Profil Herbem 45 fehlt, findet sich im 
Lägerdorf-Profil unterhalb der N. numismalis im Grenzbereich unteres/ oberes Obercampan. 

zusammenfassend zeigt sich, daß eine moderne foraminiferenstratigraphische Bearbeitung der Münster
länder Kreide dringend erforderlich ist. Die stratigraphische Interpretation der Taxa ist häufig - auch aufgrund 
des z.T. deutlich diachronen Einsetzens - recht widersprüchlich. Eine zufriedenstellende Korrelation zwi
schen der Foraminiferen- und der Makrofossilgliederung, wie sie im Lägerdorf-Profil durchgeführt wurde 
(SCHÖNFELD 1990), ist im Münsterländer Becken z.Z. nur in wenigen Fällen möglich. 

3.2.2.3 Coccolithen 

Die Bearbeitungen der Coccolithenfloren und die daraus abgeleitete Gliederung des Profils Donar 5 durch 
STRADNER (1965) und PERCH-NIELSEN (1979) sind inzwischen revisionsbedürftig. Ein Vergleich der auf 
einer modernen Bearbeitung des Profils Herbem 45 durch SVABENICKA (1992) basierenden Coccolithen
gliederung mit den stratigraphischen Grenzen der Makrofossilgliederung ergab folgendes: 

Die Untergrenze der CC 14a (Einsetzen von Micula decussata) verläuft 42 m unterhalb der Coniac / San
ton-Grenze im Mittelconiac. Die Basis der CC 14b mit Lithastrinus grillii, Biscutum magnum und Lucianor
habdus arcuatus konnte 38 m oberhalb der Coniac / Santon-Grenze festgelegt werden (Abb. 5). Stoverius 
asymmetricus setzt 10 m oberhalb der Unter-/ Mittelsanton-Grenze ein. Das erste Auftreten von Reinhardti
tes anthophorus und Arkhange/skiella ethmopora bei 428 m charakterisiert die Untergrenze der CC 15. Die 
Basis der CC 16a mit Lucianorhabdus cayeuxiiverläuft bei 368,3 m, d.h. 28 m unterhalb der Grenze Santon 
/ Campan (Abb. 5). 4 m unterhalb der Campan-Basis treten erstmals Lucianorhabdus inflatus und Acuturris 
scotus auf. Die durch das Einsetzen von Ostrastrum campanensis definierte Basis der CC 16b verläuft bei 
299 m im unteren Untercampan (Abb. 7). 10 m höher setzt Quadrum cf. gothicum ein. Das erste seltene 
Auftreten von Ca/culites obscurus bei 243 m definiert die Untergrenze der CC 17. Die Basis der CC 18 mit 
dem Einsetzen von Aspidolithus parcus constrictus bei 179 m fällt in etwa mit der Grenze Unter-/ Obercamp
an zusammen (Abb. 7). Die Untergrenze der CC 19 bei 108,0 m wird durch das Aussetzen von Marthasteri
tes furcatus definiert und entspricht in etwa der Basis der polyplocum-Zone. Die CC 20 und 21 können nicht 
eindeutig gefaßt werden. Das Einsetzen von Reinhardtites cf. levis bei 20,9 m deutet auf die Ba$iS der CC 
22. 

3.2.2.4 Magnetostratigraphie 

Nach paläomagnetischen Untersuchungen von HAMBACH & KRUMSIEK (1991) am Profil Radbod 6 / 
Herbem 45 sind die älteren Sedimente bis zu einer Teufe von 200 m normal polarisiert. Diese Sedimente 
gehören noch zur „Mid Cretaceous Quiet Zone". In dem anschließenden invers polarisierten Bereich, der von 
200 m bis zur höchsten Probe bei 70 m reicht, ist von 155-115 m ein Abschnitt mit rasch wechselnder 
Polarität eingeschaltet (Abb. 7). Das beobachtete Reversal wurde nach Vergleich mit dem „Magnetik Polarity 
Time Scale" (HARLAND et al. 1989) mit der C 33 R korreliert. 

Die exakte stratigraphische Position der C 33 R war bisher unklar, weil in keinem der paläomagnetisch 
untersuchten, meist ozeanischen Profile ein Vergleich mit der Standard-Ammoniten-Zonierung möglich war. 
Das Reversal wurde aufgrund von Nannofossil- sowie Plankton-Einstufungen bisher in den Grenzbereich 
Santon I Campan, an die Basis des Campans oder in das Untercampan gestellt (CHANNELL & MEDIZZA 
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1981, HAMBACH & KRUMSIEK 1991, HARLAND et al. 1989, MONECHI & THIERSTEIN 1985, THIER
STEIN 1976 u.a.). Nach Vergleich mit den biostratigraphischen Daten verläuft die Basis der C 33 R im Profil 
Herbem 45 / Radbod 6 im oberen Untercampan ca. 30 m unterhalb der Unter- / Obercampan-Grenze. Die 
Obergrenze der C 33 R konnte nicht nachgewiesen werden. 

3.2.2.5 Litho-Events 

1,5 m über der Grenze Coniac / Santon findet sich eine Lage kalkigen Tonsteins, die sich bei den geophy
sikalischen Bohrlochmessungen durch eine GA-Anomalie auszeichnet (Abb. 5). Der im Spektra-Log nach
gewiesene erhöhte Th-Gehalt kann eventuel als Hinweis auf eine Zumischung vulkanischer Aschen interpre
tiert werden (LOMMERZHEIM 1988). Weitere mineralogische oder geochemische Indizien für eine vulkano
gene Genese fehlen aber (GASSE 1987). Diese GA-Anomalie ist im SE-Teil des Münsterländer Bekkens 
weit verbreitet. 

Ein weiteres, sehr signifikantes Lithoevent ist das Auftreten toniger, pyrit- und C'org-reicher Gesteine vom 
oberen Mittelsanton (Zone des Hauericeras welschi und Baculites incurvatus) bis zum mittleren Untercamp
ar:i (etwa Grenzbereich der lnoceramenzonen Nr. 29 und Nr. 30 sensu TRÖGER 1989) des Profils Herbem 
45 E 1 (LOMMERZHEIM 1988) (Abb. 5, 7). Diese Ablagerungen wurden in einem Sauerstoff armen Milieu 
gebildet („Anoxie event") und zeichnen sich durch artenarme Benthosfaunen mit überwiegend epibenthischer 
Lebenweise aus. 

Ein weiteres Litho-Event ist das Einsetzen klastischer Schüttungen aus den Beckenrandbereichen in den 
Trog etwa an der Grenze Unter-/ Obercampan (LOMMERZHEIM 1988). Im oberen Obercampan kommt es 
zu ausgedehnten subaquatischen Rutschungen. Diese Sedimentationsabläufe werden durch tektonische 
Bewegungen gesteuert. 

3.2.2.6 Sequenzstratigraphie 

Basierend auf Abschätzungen der Wassertiefe mit Hilfe des STEHLl-Diagramms wurde für das Obersan
ton bis Obercampan der Bohrung Herbem 45 E 1 eine bathymetrische Trendkurve abgeleitet, die nach 
zweifacher Mittelung Zyklen 2. bis 4. Ordnung erkennen läßt (LOMMERZHEIM 1992) (Abb. 8). Durch einen 
Vergleich mit der eustatischen Kurve von HAQ et al. (1988) können die beobachteten Zyklen 3. Ordnung mit 
den Sequenzen 3.4 bis 4.4 korreliert werden. Nach einem Vergleich mit der in Kap. 3.2.2.1 dargestellten 
Makrofossilgliederung verläuft die Grenze Santon / Campan im unteren Teil des Zyklus 3.4, die Grenze 
Unter-/ Obercampan im unteren Teil des Zyklus 4.1 (Abb. 7). 

4. Das Campan im nordwestlichen Münsterland 

4.1 Geologie und Fazies 

Das insgesamt 410 m mächtige Richtprofil für das Campan des nordwestlichen Münsterlandes wurde aus 
den beiden aneinander anschließenden Profilen der Bohrungen Metelen 1001 und Oberdarfeld 1 kombiniert. 
Die 330 m mächtige Schichtenfolge der Bohrung Metelen 1001 umfaßt den tieferen Teil der Schichtenfolge, 
der etwa vom mittleren Untercampan bis zum mittleren Obercampan reicht, während im 80 m mächtigen 
Profil der Bohrung Oberdarfeld 1 das obere Obercampan aufgeschlossen ist. Durch eine umfassende mikro
paläontologische Analyse der Schichtenfolge konnte die fazielle Entwicklung der Schichtenfolge recht detail
liert erfaßt werden (LOMMERZHEIM 1991, KAEVER & LOMMERZHEIM 1995). 

Lithologisch bestehen die unteren 268 m des Profils überwiegend aus Tonmergelsteinen mit zyklisch schwan
kenden Karbonatgehalten, wobei der mittlere Kalkgehalt vom liegenden zum Hangenden hin kontinuierlich 
ansteigt. Im Untercampan (410 - 320 m Teufe) beträgt der mittlere CaC0

3
-Gehalt ca. 35 %, wobei auch 

Lagen kalkiger Tonsteine eingeschaltet sind. Diese Gesteine zeichnen sich durch leicht erhöhte Pyrit-und 
C'org-Gehalte (bis 0,6 %) aus, was auf einen schwach reduzierten 0 2-Gehalt des Bodenwassers hinweist. In 
der Makrofauna überwiegen die epibenthonischen Formen (lnoceramen, Pectiniden, Limiden, rhynchonelli
de Brachiopoden, Bryozoen, Kieselschwämme sowie Ammoniten) deutlich gegenüber den Endobenthonem 
(vor allem Nuculiden). Die Zusammensetzung der Makro- und Mikrofaunen deutet auf eine Ablagerung im 
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mittleren Schelf (ca. 70 - 80 m Wassertiefe). Im höchsten Untercampan ist ein rascher Anstieg der Wasser
tiefe zu beobachten, der einerseits auf einen globalen Anstieg des Meeresspiegels und andererseits auf eine 
Absenkung des Beckens durch tektonische Bewegungen der Peine Phase zurückzuführen ist. 

Im darüber liegenden Profilabschnitt des Obercampans (320 - 140 m Teufe) steigt der CaC0
3
-Gehalt auf 

ca. 45 % an, während sich gleichzeitig die Pyrit-und C'org-Gehalte verringern. Die Makrofauna ist in diesem 
Bereich recht spärlich und besteht nur aus wenigen lnoceramen, .Limiden, Brachiopoden, terebelliden Poly
chaeten, Kieselschwämmen und Ammoniten. Von 140 - 195 m Teufe ist ein Profilbereich eingeschaltet, der 
sich bereichsweise durch eine stärker tonige Sedimentation mit Mg-armem Calzitanteil, leicht erhöhte C'org
und Pyrit-Gehalte, etwas Glaukonit und Phosphorit, die Korrosion kalkiger Mikrofossilien, eine lagenweise 
sehr hohe Planktonproduktivität sowie das häufige Auftreten von Kieselschwämmen und Kaltwasser-preferie
renden, z.T. meso- und bathypelagischen Organismen auszeichnet. Diese Merkmale deuten auf eine ausge
prägte Beeinflussung des Sedimentationsbereiches durch das Upwelling kalten Tiefenwassers. Nach mikro
faunistischen Merkmalen erreicht die Wassertiefe ihr Maximum von ca. 140 - 150 m im unteren Obercamp
an. Anschließend setzt eine langsame Verflachung des Ablagerungsraumes ein, die ab dem mittleren Ober
campan zu Wassertiefen von weniger als 50 m führt. 

Im mittleren Obercampan (140 - 52,5 m Teufe) schließt sich eine schwach sandig-glaukonitische, zyklisch 
gegliederte Tonmergelstein- / Kalkmergelstein-Wechsellagerung an, die im Flachwasserbereich sedimentiert 
wurde. Der mittlere Kalkgehalt beträgt ca. 55 %, der C'org-Gehalt 0,2 %. Eingeschaltet sind auch einzelne 
Kalksteinbänke, deren hoher Kalkgehalt auf die Schüttung karbonatischer Komponenten von angrenzenden 
Schwellenregionen zurückzuführen ist. Die Fauna wird durch eine Dominanz von Foraminiferen, Mollusken, 
Echinodermen, Bryozoen und Foraminiferen charakterisiert (Foramol-Assoziationen). Die lagenweisen 
Massenvorkommen von Kieselschwämmen sind typisch für Upwelling-beeinflußte, küstennahe Sehelfberei
che. 

Die hangenden Flachwassersedimente des oberen Obercampans (52,5 - O m Teufe) zeichnen sich ge
genüber dem liegenden durch signifikant höhere Kalk-, Sand- und Glaukonitgehalte aus. Die Sand- und 
Glaukonitgehalte zeigen eine deutliche positive Korrelation. Die Kalkbänke entsprechen Schüttungen karbo
natischer Komponenten von den angrenzenden Schwellen. Der siliziklastische Input der karbonatischen 
Sedimente kann aus Ablagerungen des Wealden(?) bis Campan, Metamorphiten im Umfeld des Bramscher 
Plutons sowie möglichen Vulkaniten in Hebungsräumen nördlich der Bohrung abgeleitet werden. Die Fossil
führung wird durch das abwechselnde Auftreten von Foramol- und Chloralgal-Assoziationen charakterisiert. 
Die nachgewiesene Algenflora (Dasycladaceen, Rhodophyceen, Cyanophyceen sowie verschiedene endo
lithische Algen) deutet auf Wassertiefen von teilweise nur noch 20 - 30 m und weniger. 

Für die Temperaturentwicklung innerhalb des Profils ergibt sich folgendes Bild: In Zeiten größerer Wasser
tiefe, d.h. vom mittleren Untercampan bis zum unteren Obercampan, liefern Benthos- und Planktonfaunen 
häufig gegensätzliche Temperaturindikationen, was durch eine Schichtung des Wasserkörpers erklärt wird. 
Teilweise ist auch ein Upwelling kalten Tiefenwassers nachzuweisen, durch das Tiefseeorganismen bis in 
den Sehelfbereich transportiert wurden. Im Oberflächenwasser ist eine kontinuierliche Abkühlung von warm
gemäßigten Verhältnissen im Untercampan auf kühl-gemäßigte Verhältnisse im mittleren Obercampan zu 
beobachten. Im höchsten Obercampan wird diese Abkühlung durch einen raschen Temperaturanstieg unter
brochen, der zu einer Ausbreitung tethyaler Formen (Dasycladaceen, Großforaminiferen) im Unter
suchungsgebiet führte. 

Die Temperatur- und Bathymetriekurven zeigen eine übereinstimmende Gliederung in eine Vielzahl von 
Zyklen unterschiedlicher Ordnung. Dieser Zusammenhang deutet auf eine klima-eustatische Genese der 
Meeresspiegelschwankungen. In vielen Fällen besteht auch eine Korrelation zwischen den Karbonatzyklen 
und der Temperaturkurve, was auf einen genetischen Zusammenhang hinweist. 

4.2 Stratigraphie 

4.2.1 Makrofossil-Gliederung 

Leider haben die Bohrungen Metelen 1001 und Oberdarfeld 1 nur relativ wenige Ammoniten, Belemniten 
und lnoceramen geliefert, die meist keine exakten Grenzziehungen ermöglichen. Die von HISS & LOM
MERZHEIM (1991) erwähnten Cephalopoden der Bohrung Metelen 1001 wurden neu präpariert und syste
matisch überarbeitet, wobei sich z.T. neue Zuordnungen ergeben haben. Außerdem konnten bei einem er
neuten Durchklopfen der Bohrkerne zwei neue Funde gemacht werden. 

23 



·- C1J 
c \/) 

C1J c \/) 
"'O C1J :J c L- \/) ~ ·- "' 

\/) 
E Q) 0 :J 0 ~ ·-

- ,.._ ·- .D ·- 0 0 a. :J Ol - L... - "'O QI 

E ::J 0 0 :J 0 Q) c ci. 0 L.. u 
+- >. ~ ·- \/) :J 0 - "' 

"'O u +-- "' c u 
L... ::J 0 "' E C1J \/) 0 <'· 0 0. 

<V ~ .D ..... ::::> .D a. QI QI - ~ 
~ U'\ .....:. 0 ~ L. 0 .....: d -....! a. .... ~ _Q u 0 
::::> a. ~ 

~ L... u c 0 0 :;>.. ~ 
J::. a. 

~ ::::> :X: :I ~ <i. d I ~ u1 ui ai 

1 

100 -

Ober-

ca mpan 

200 -

• 

300 - • • 
---------------- --------

Unter- • • 
camp an 1 • • • 400 - • 

Abbildung 9: Die Verbreitung der Ammoniten im kombinierten Campan-Profil der Bohrungen Metelen 1001 
und Oberdarfeld 1. Abkürzungen: H = Hauericeras, T = Tetragonites, A = Anagaudryceras, D 
= Desmophyllites, Hyp = Phylloceras (Hypophylloceras), Pa= Pachydiscus, M.(D.) = Mena
bites (Delawarella), S = Scaphites, B = Nostoceras (Bostrychoceras). 

24 



0 
0 

n 
p 
3 

"'t:J 
p 
::J 

.Vl 
n -:1' .., - · 
tD "'O 

"'O "'O -·o 
(/) 1 

..o A 
c .er> 
o..o 
a. c 
a 8. 
o-a 

ö 

c: 
::J 
-t-
ro 
-, 
1 

;:x: 
u:i "'O 
0 ~ .., c 
a. a. 
tD 0 
~. 1 

~ .., 
c. 

'° 0 
t/\ 
0 

""' 0 0 
0 

..... 
0 
'< 
0 

fT1 
r::r 
0 -n 
c 
(/) 

~ CD a. . 
-, l'O a. 
0 n ~ 
:J 0 0 
c ..., ..., 
0 0 0 --- c c. c V> 

"' 1 
((18 1 

1 
1 

18a 18 b 1 
1 

Bhrg. Metelen 1001 

;x: 
0 -~ 

n 
p 
3 

"'O 
p 
::J 

ClJ 
u:i :...... 
0 0 
-tl) 
c. < 
Vl - · 

1 

-0 

µJ 
3 3 
:J c 
0 q 
.., 0 

:J 

0 
CT 
ro 
-, 

1 

~ 
3 :J 
p c 
:::3 
(Jl üi. 

1 

Teufe 
( m) 

:J 0 
0 h 
< 0 0 „ 
0 a. 
0 (t) 
:J .., 
0 

n 
n 
N 
N 

n 
LU 
N 
~ 

Bhrg . Ober
darfeld 1 

Ul c 
- :J 
c --11) 
lt) .., 
:J 1 

)> 
3 
3 
0 
:J -(t) 
:J 

:J 
0 
n 
tl) ..., 
0 
3 
(1) 
:J 

OJ 

'° iD 
3 
:J -tl) 
:J 

'Tl 
0 ..... -, 

11) 0 ..., 3 <D 
:J :J 

n 
0 

R 
g_ --:3" 

'° :J 

(Jl V> 

- '° .., ..0 
0 c 
-+ '° 

u:i ~ 
:-1 1 
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Eine ammonitenstratigraphische Untergliederung des Untercampans ist, wie im SE-Teil des Beckens, nicht 
möglich. Die tiefsten Schichten zwischen 410.0 und 395 m haben nur Pachydiscus cf. launayi, Hauericeras 
pseudogardeni sowie gehäuft Sphenoceramen der patootensiformis / lingua-Gruppe geliefert (Abb. 9, 10). 
Pachydiscus launayi ist bislang nur aus dem Untercampan der Aquitaine (S-Frankreich) (KENNEDY 1986), 
Belgiens (Vaals-Formation, JAGT 1989) und Madagascars (COLLIGNON 1969) bekannt. Wie bereits er
wähnt, ist vermutlich auch der Hauericeras pseudogardeni auf untercampane Schichten beschränkt. Auf ein 
Untercampan-Alter deutet auch die Zusammensetzung der lnoceramenfauna, die nur Sphenoceramus 
patootensiformis / lingua und keine santonen lnoceramen mehr geliefert hat. Die Sphenoceramen der patoo
tensiformis / lingua-Gruppe sind von der Marsupites-Zone des höchsten Obersantons bis zur pilu/a-Zone des 
mittleren Untercampans bekannt. Marsupites testudinarius konnte ·nicht beobachtet werden. In welchem 
Niveau des Untercampans die Schichtenfolge exakt einsetzt, kann anhand der Makrofauna nicht festgelegt 
werden. 

Relativ reiche Cephalopodenfaunen mit Hauericeras pseudogardeni, Desmophyllites larteti, Anagaudryceras 
aff. mikobokense, Phylloceras (Hypophylloceras) rousseli, Scaphites hippocrepis Typ III sensu COBBAN 
(1969), Scaphites cf. binodosus, 8aculites div. sp. und Gonioteuthis quadrata quadrata treten zwischen 395 
und 350 m auf (Abb. 9, 10). Für die stratigraphische Zuordnung sind vor allem die Scaphiten von Bedeutung. 
Die stratigraphische Reichweite des S. binodosus umfaßt den Bereich von der granulataquadrata-Zone bis 
zum unteren Teil der pilula-Zone, während S. hippocrepis Typ III in dem Zeitabschnitt vom mittleren Unter
campan (etwa pilu/a-Zone) bis dicht unterhalb der Unter-/ Obercampan-Grenze auftritt (KENNEDY 1986). 
Da beide Formen hier gemeinsam beobachtet wurden, muß dieser Teil des Profils in etwa der pilu/a-Zone 
entsprechen. Nach diesen Ergebnissen können die unteren Schichten der Bohrung Metelen 1001 in etwa mit 
dem höheren Teil der Dülmener Schichten, die den stratigraphischen Bereich granulataquadrata bis pilula
Zone umfassen, korreliert werden. 

Von 350 bis 295 m wurden keine Cephalopoden und nur bei 325, 1 m ein Sphenoceramus cf. nasutus 
beobachtet. Diese Art war bisher nur aus dem tieferen Untercampan bekannt, findet sich hier aber im höhe
ren Untercampan nur ca. 20 m unterhalb der Unter-/ Obercampan-Grenze. 

Aus den höheren Teilen des Profils sind nur wenige Ammoniten, Belemniten und lnoceramen bekannt, so 
daß die Unter-/ Obercampan-Grenze makrofaunistisch nicht sicher zu fassen ist. Bei 294,65 m fanden sich 
Hauericeras aff. fayoli und Tetragonites(?) obscurus (Abb. 9). Außerdem wurden ein schlecht erhaltener 
Menabites (Delawarella) (?)bei 256 m sowie unbestimmbare Baculitiden beobachtet. Die Hauericeraten aus 
der fayo/i-Gruppe sind bislang nur aus dem Obercampan von Frankreich und dem Austro-Alpin sowie even
tuell dem Untermaastricht von Madagascar bekannt (KENNEDY 1986). Tetragonites(?) obscurus ist im gesam
ten Campan nachgewiesen. Ab 164 m finden sich einzelne Belemnitellen aus der mucronata / minor-Gruppe. 
Oberhalb von 325 m wurden keine Sphenoceramen mehr beobachtet und die lnoceramenvergesellschaf
tung wird von Endocosteen (E. baltica sublaevigata, E. baltica haldemensis, E. baltica cf. beckumensis, E. 
baltica cf. pteroides) dominiert (Abb. 10). Um 325 m dürfte somit die Grenze zwischen den lnoceramenzonen 
29 und 30 verlaufen, die nach TRÖGER (1989) in etwa in den Bereich der pilula-Zone fällt. Aus einer Sequenz
korrelation zwischen den Münsterländer Profilen und dem Lägerdorf-Profil ergibt sich eine Lage der Unter-/ 
Obercampan-Grenze bei ca. 305 m (s.u., Abb. 10). Das Zonenleitfossil H. variwurde in den Bohrungen nicht 
beobachtet, doch tritt diese Art in Tagesaufschlüssen im Umfeld der Bohrung Metelen 1001 zusammen mit 
anderen Hoplitoplacenticeraten sowie verschiedenen heteromorphen Taxa (darunter auch Trachyscaphites 
spiniger) nicht selten auf. 

Im höheren Obercampan fanden sich zwischen 46,5 und 9, 1 m mehrfach Nostoceras (8ostrychoceras) 
polyplocum und 8aculites div. sp. (Abb. 9). Außerdem wurden mehrere Exemplare von 8e/emnitella mucro
nata minor nachgewiesen. Dies ist eine typische Cephalopodenvergesellschaftung der polyplocum-Zone. 
Nach Vergleichen mit anderen Profilen tritt der N. (8.) polyplocum hier aber aus aufschlußtechnischen Grün
den (geringe Funddichte in den Bohrungen) erst deutlich oberhalb der Basis der polyplocum-Zone, die nach 
Sequenzkorrelationen bei ca. 160 m liegt (s.u., Abb. 10), auf. Bei 19.1 m Teufe fand sich ein schwach keulen
förmiges, mäßig skulptiertes Rostrum mit einem Fissurwinkel von 48°, das zur 8. langei / najdini-Gruppe 
gehört. Diese borealen Formen sind bislang nur aus dem höchsten Obercampan bekannt und werden zur 
Charakterisierung der /angei-Zone herangezogen (SCHULZ et al. 1984). 

In der lnoceramenvergesellschaftung des höheren Obercampans wurde neben Endocosteen der baltica
Gruppe ein einzelner Platyceramus aus der rhomboides / cyc/oides-Gruppe sowie ein Trochoceramus aff. 
helveticus beobachtet (Abb. 10). Die Platyceramen haben eine weite stratigraphische Verbreitung, die vom 
Untersanton bis in das Untermaastricht reicht (SEITZ 1967, 1970b). Die Trochoceramen gehören zu den 
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jüngsten lnoceramen, die im Obercampan erstmals auftreten und deren Hauptverbreitung im Maastricht liegt 
(SEITZ 1970b). Es handelt sich um eine tethyale Gruppe, die vor allem während der Warmwasserphasen 
des Untermaastrichts auch bis in den borealen Raum vordringt. 

4.2.2 Benthosforaminiferen 

Die stratigraphische Bearbeitung der Benthosforaminiferen der beiden Bohrungen erfolgte durch RESCHER 
(1991a,b) sowie KAEVER & LOMMERZHEIM (1995). Die tiefsten Teile des Profils (410-397 m) haben u.a. 
80/ivinoides strigillatus und Neoflabellina suturalis suturalis geliefert, aber keine Taxa, die Aussagen zum 
Verlauf der Santon / Campan-Grenze ermöglichen. Ein eindeutig untercampanes Element ist die erstmals 
bei 393 m beobachtete Neoflabellina rugosa. 

Die Grenze zur 80/ivinoides decoratus decoratus-Zone liegt bei 313 m und verläuft hier somit ca. 8 m 
unterhalb der Grenze Unter-/ Obercampan i.S. der Makrofossilstratigraphie (Abb. 10). 8. decoratus decora
tus setzt somit in diesem Profil etwas früher ein als im südöstlichen Münsterland, während 8. laevigatus 
deutlich später auftritt. Diese Art wurde erstmalig bei 164 m beobachtet. Dies entspricht in etwa dem Grenzbe
reich marroti / polyplocum-Zone (Abb. 10). 

Die Verbreitung der Neoflabellina numismalis einschließlich der Übergangsformen zu N. permutata, die für 
das obere Obercampan charakteristisch sind, reicht von 107,2 - 43,0 m (Abb. 10). In den obersten 60 m des 
Profils findet sich eine typische Vergesellschaftung des obersten Obercampan mit 80/ivinoides delicatulus 
regularis, 80/ivina incrassata incrassata, 8. incrassata cf. crassa (in den obersten 5 m), N. praereticulata, 
Spirillina subornata und Osangularia cordieriana navarroana. Diese Fauna enthält Taxa der miliaris / incras
sata-Zone und der navarroana / cristata-Zone des borealen Gliederungsschemas (SCHÖNFELD 1990). Die 
Grenze zwischen diesen beiden Zonen ist durch das erste Auftreten von 0. cordieriana navarroana definiert 
und verläuft bei 50,5 m (Abb. 10). Die Reihenfolge des Auftretens der Taxa weicht aber von den Verhält
nissen im Lägerdorf-Profil ab. So tritt hier, ähnlich wie im östlichen Nord-Atlantik (SCHÖNFELD & BURNETT 
1991 ), zunächst 8. delicatulus regularis und erst darüber 8. incrassata incrassata auf. Dabei liegt das Einset
zen von 8. delicatulus regularis noch im oberen Teil der miliaris / incrassata-Zone, während sich 8 . incras
sata incrassata erst in der navarroana / cristata-Zone findet. 80/ivinoides draco miliaris und Pseudouvigerina 
cristata wurden vermutlich aus faziellen Gründen nicht beobachtet. Das erste Auftreten von Neoflabellina 
praereticulata scheint im Münsterländer Becken und Niedersächsischen Raum etwa zeitgleich im oberen Teil 
der polyplocum-Zone zu liegen. Es ist auffällig, daß Spirillina subornata in einigen Lagen recht häufig auftritt, 
da diese Art in Niedersachsen, Italien und Schweden nur aus dem Untermaastricht bis Unterpaläozän (Dan) 
bekannt ist (KOCH 1977). 

In den obersten 80 m des Profils wurden außerdem einige Großforaminiferen beobachtet, die Hinweise für 
eine Korrelation mit dem tethyalen Raum liefern (KAEVER & LOMMERZHEIM 1995). Während die nachge

. wiesenen Rotalia-Arten langlebige Taxa sind, sind Praestorrsella roestae und Dictyopsella hofkeri nur aus 
dem Obercampan bekannt und Fallotiajacquotitritt an den Typ-Lokalitäten des Campans erstmals im höch
sten Obercampan oberhalb der polyplocum-Zone auf (NEUMANN & PLATEL 1983). 

Nach SCHÖNFELD (1990) korrelieren im Lägerdorf-Profil der obere Teil der miliaris / incrassata-Zone und 
der untere Teil der navarroana / cristata-Zone mit der Zone der 8elemnitella langei. Dies stimmt gut mit dem 
Auftreten einer 8elemnitella aus der langei / najdini-Gruppe im oberen Teil des Profils Oberdarfeld 1 überein. 

Die Campan / Maastricht-Grenze nach der tethyalen Definition verläuft durch den unteren Teil der navar
roana / cristata-Zone und fällt mit der Hangendgrenze der 8elemnitella langei-Zone zusammen (SCHÖN
FELD & BURNETT 1991 ). Daher reicht der obere Teil des hier beschriebenen Profils sehr dicht an die Camp
an /Maastricht-Grenze i.S. der tethyalen Gliederung heran. 

4.2.3 Coccolithen 

Die Coccolithenfloren beider Bohrungen bearbeitete SVABENICKA (1991a,b). Im unteren florenreicheren 
Teil des Profils tritt von der Basis bis 343,6 m eine Vergesellschaftung mit Phanulithus obscurus, Aspidolithus 
ex gr. parcus, Prediscosphaera arkhangelskyi und (häufig) Marthasterites furcatus auf, die der Subzone CC 
18 a zugeordnet werden kann (Abb. 10). Die Hangendgrenze der folgenden Subzone CC 18 b mit 8ukryaster 
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hayi und Aspidolithus parcus constrictus kann nicht exakt erfaßt werden. Der weite Profilbereich, in dem 
Aspidolithus parcus und Marthasterites furcatus gemeinsam vorkommen, ist vermutlich durch Umlagerungs
vorgänge zu erklären. Bei 64 m kommt es zu einem faziell bedingten Florenschnitt. Weit verbreitet sind 
Lucianorhabdus maleformis und L. quadrifidus, die im tethyalen Raum die Grenze Unter-/ Obercampan 
nicht überschreiten (PERCH-NIELSEN 1985), im borealen Bereich aber bis in das höchste Obercampan 
auftreten (CRUX 1982). Sie eignen sich daher hier nicht als stratigraphische Marker. Von 144,3 m bis 14 m 
wurde Prediscosphaera stoveri beobachtet, die entweder im oberen Teil der CC / B20 oder im unteren Teil 
der CC / B21 des borealen Gliederungsschemas erstmals auftritt (BURNETT 1990). Aufgrund der Florenar
mut und der schlechten Erhaltung des Materials können die Zonen CC 19 bis CC 21 nicht gegeneinander 
abgegrenzt werden (Abb. 10). 

Die Florenvergesellschaftung der oberen 80 m des Profils (Bohrung Oberdarfeld 1) wird durch Reinhardti
tes /evis, der erstmals an der Basis der CC 22 (= CC / B21) auftritt, Monomarginatus quaternarius, der an der 
Basis der CC / B20 einsetzt, und das seltene Auftreten von R. anthophorus and Eiffelithus eximius charakte
risiert. Die letzten beiden Arten setzen am Top der Zone CC / B22 aus. 

zusammenfassend sind die Vergesellschaftungen dieses Profilabschnittes der CC / B21 oder CC / B22 der 
Borealgliederung zuzuordnen. Nach BURNETT (1990) können diese beiden Zonen mit der CC 22C der 
Standard Nannofossil Gliederung (sensu SISSINGH 1977) korreliert werden (Abb. 10). Im Lägerdorf-Profil 
umfaßt die CC 22C die miliaris / incrassata-Zone und den unteren Teil der navarroana / cristata-Zone der 
Benthosforaminiferen-Gliederung (SCHÖNFELD & BURNETI 1991 ). Diese Korrelation stimmt gut mit den 
Ergebnissen der Bohrung Oberdarfeld 1 überein. 

4.2.4 Magnetostratigraphie 

Die paläomagnetische Bearbeitung der Profile stammt von HAMBACH & KRUMSIEK (1991) und LOM
MERZHEIM & HAMBACH (1992). 

Nach diesen Untersuchungen ist der unterste Teil des Profils bis 370 m normal polarisiert. Es folgt von 370 
- 120 mein invers polarisierter Bereich, in den ein gemischt polarisierter Bereich eingeschaltet ist (Abb. 10). 
Dieses Reversal wird nach Vergleich mit dem „Geomagnetic Polarity Time Scale" (= GPTS; HARLAND et al. 
1988) der C 33 R zugeordnet. Die Basis dieses Reversals liegt hier, wie im Profil Radbod 6 / Herbem 45, im 
oberen Untercampan, die Hangendgrenze etwa im unteren Teil der polyplocum-Zone. Im höheren Ober
campan ergab sich folgendes Polaritätsmuster: von 120 - 76 m und von 71 - 25 m normale Magnetisierung, 
dazwischen von 76 - 71 m und von 25 - 0 m Bereiche mit inverser Magnetisierung. Der obere Bereich 
inverser Magnetisierung wird als C 32 R interpretiert (Abb. 10). Durch einen Vergleich mit den biostrati
graphischen Gliederungen kann belegt werden, daß dieses Reversal, das bisher im GPTS in das Unter
maastricht gestellt wurde, zumindest in seinem unteren Teil dem oberen Obercampan zuzuordnen ist. 

4.2.5 Litho-Events 

Im Profil Metelen 1001 / Oberdarfeld 1 wurden u.a. auch die C'org-Gehalte bestimmt (HINDEL 1991 a,b). 
Es zeigte sich dabei innerhalb der Tonmergelsteinfazies eine Verringerung der C'org-Gehalte von 0.6 % im 
mittleren Untercampan auf 0.3 % im unteren Obercampan. Nach einem leichten C'org-Anstieg in einer Upwel
ling-Zone zwischen 17 4 und 134 m verringert sich der C'org-Gehalt mit Übergang in die Kalkmergelsteinfa
zies des oberen Obercampans (polyplocum-Regression) auf 0.1 bis 0.2 %. 

Das anoxische Event, das in den Profilen des südöstlichen Münsterlandes deutlich ausgebildet ist, ist im 
Profil Metelen 1001 / Oberdarfeld 1 nicht klar erkennbar. Allerdings klingt dieses anoxische Event im Profil 
Herbem 45 auch dicht unterhalb der Liegendgrenze des Reversals C 33 R aus und könnte sich daher im 
Profil Metelen 1001 auch nur in den unteren 30 - 35 m der Schichtenfolge bemerkbar machen. In der Tat sind 
hier auch die C'org-Gehalte leicht erhöht, allerdings bei weitem nicht so ausgeprägt wie im SE-Teil des 
Beckens. Diese abweichende Entwicklung ist vermutlich durch die Beckenrandposition des Profils im nord
westlichen Münsterland zu erklären. Die Entstehung anoxischer Ablagerungsbedingungen ist häufig auf die 
weiträumige Ausbildung einer Sauerstoff-Minimum-Zone im höheren Teil des Wasserkörpers zurückzuführen 
und erfordert somit eine größere Wassertiefe, die die Ausbildung eines deutlich geschichteten Wasserkörpers 
ermöglicht (JENKYNS 1980, SOUTHAM et al. 1982). 
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Im Profil Metelen 1001 / Oberdarfeld 1 setzt die Schüttung sandig-karbonatischer Sedimente aus angren
zenden Schwellenbereichen in etwa im oberen Teil der vari-Zone bzw. im Grenzbereich vari / polyplocum
Zone ein und erfolgt hier somit deutlich später als im SE-Teil des Beckens. 

4.2.6 Sequenzstratigraphie 

Mit Hilfe des STEHLl-Diagramms wurde aus der Zusammensetzung der Foraminiferenfaunen eine bathy
metrische Trendkurve abgeleitet, die nach zweifacher Mittelung Zyklen 2. bis 4. Ordnung erkennen läßt. 
Nach einem Vergleich mit der eustatischen Kurve von HAQ et al. (1988) umfaßt die Schichtenfolge die 
Sequenzen 3.5 bis 4.4 (LOMMERZHEIM 1991a, 1992, KAEVER & LOMMERZHEIM 1995) (Abb. 10). Die in 
den obersten Schichten des Profils Metelen 1001 beginnende Regression (= po/yp/ocum-Regression) setzt 
sich im Profil Oberdarfeld 1 im Hangenden fort. Aufgrund der hohen Sedimentationsraten durch intensive 
Sedimentschüttungen haben die Ablagerungen des Sehelfrand-Systemabschnitts hier eine sehr hohe Mäch
tigkeit von 130 m. 

Aus der Korrelation der bathymetrischen Trendkurve des Münsterlandes mit der biostratigraphisch geeich
ten Innovationskurve des Lägerdorf-Profils (SCHÖNFELD 1990) ergibt sich, daß das Profil Metelen 1001 / 
Oberdarfeld 1 etwa einen Zeitraum von der pilula-Zone des mittleren Untercampans bis zur langei-Zone des 
oberen Obercampans umfaßt (Abb. 8). Die Grenze Unter-/ Obercampan verläuft bei ca. 305 m, die Grenze 
vari / polyplocum-Zone bei ca. 160 m. Diese Einstufungen decken sich mit den Ergebnissen der biostratigra
phischen Untersuchungen. 

5. Korrelation des Santons und Campans des Münsterländer Beckens mit 
anderen Regionen 

5.1 Santon 

5.1.1 Die bisherige biostratigraphische Gliederung des Münsterländer Santons 

In der klassischen, noch stark faziell orientierten Gliederung der Münsterländer Kreide durch SCHLÜTER 
(1871 - 76) sind Teile des Emschers sowie des Untersenons dem Santon zuzuordnen: 

- Zone mit Ammonites (= Gauthiericeras) margae und lnoceramus digitatus (= Emscher), im oberen Teil 
u.a. mit Ammonites texanus (= Texanites pseudotexanus), Actinocamax (= Gonioteuthis) westphalicus 
und lnoceramus (= Cladoceramus) undulatoplicatus (liegendes). 

- Schichten mit lnoceramus lingua und Exogyra laciniata (= Untersenson); hierzu gehören die Sandmergel 
von Recklinghausen mit Marsupites ornatus (= testudinarius); die Salzbergmergel von Quedlinburg u.a. 
mit Ammonites syrtalis (= Placenticeras polyopsis), Ammonites (= Tragodesmoceras) c/ypeale und Bacu
lites incurvatus; die quarzigen Gesteine von Haltern mit Pecten muricatus sowie die kalkig-sandigen 
Gesteine von Dülmen mit Scaphites binodosus sowie Ammonites (= Placenticeras) bidorsatus, A. (= 
Pachydiscus) Dülmensis und A. (= Hauericeras) pseudogardeni (Hangendes). 

Entsprechend der Fossilführung durchschneidet die Grenze Coniac / Santon die Zone des Ammonites 
margae und lnoceramus digitatus, während die verschiedenen Einheiten der Schichten mit lnoceramus lin
gua und Exogyra laciniata, mit Ausnahme der untercampanen Dülmener Schichten, alle in das höhere San
ton zu stellen sind. 

RIEDEL (1931) schlug eine Gliederung des Santons mit Hilfe von lnoceramen, Belemniten und Ammoni
ten vor. Er unterscheidet: 

- zuunterst eine Zone mit lnoceramus cordiformis, Puzosia mengedensis, Hauericeras clypeale und Go
nioteuthis westfalica, 

- darüber eine Zone mit lnoceramus pinniformis, Boehmoceras-Arten, Hauericeras pseudogardeni und G. 
westfalicagranulata sowie G. granulata 
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- sowie zuoberst eine Zone mit lnoceramus patootensiformis, Scaphites binodosus, S. aquisgranensis (= 
S. hippocrepis) und G. quadrata. 

Der H. pseudogardeni wurde von RIEDEL (1931) weiter gefaßt, als es dem heutigen Artverständnis ent
spricht. Seine oberste Santon-Zone ist aufgrund der Scaphiten und Belemniten nach aktueller Stufendefinit
ion dem unteren Untercampan zuzuordnen. 

Die Entwicklung der einzelnen Evolutionsglieder der Gonioteuthis westfalica-granulata-Reihe wurde von 
RIEDEL (1931) und ERNST (1964a) an umfangreichem Material statistisch analysiert und stratigraphisch 
ausgewertet. lndividuenreiche Populationen vorausgesetzt, erlauben die statistisch gemittelten biometrischen 
Merkmale der Belemnitenrostren eine recht detaillierte Gliederung des Santons. 

Eine inoceramenstratigraphische Gliederung des münsterländer Santons wurde von SEITZ (1961, 1965) 
durchgeführt. Diese Gliederung wurde von ARNOLD (1964c) weitgehend für seine Arbeiten übernommen 
und entspricht überwiegend der noch heute gültigen Gliederung (vgl. TRÖGER 1989). Innerhalb der tiefsten 
Zone (= Sphenoceramen-Teilzone mit Sph. pachti und Sph. cardissoides) tritt erstmals Texanites pseudo
texanus auf. Die folgende Zone wird durch Cladoceramus undulatop/icatus und Platyceramus cycloides 
charakterisiert, während das Mittelsanton durch Cordiceramus cordiformis gekennzeichnet wird. Eine Unter
gliederung des Mittelsantons in eine cordiinitialis-Zone, eine haenleini-Zone, eine brancoiformis-Zone und 
eine muelleri-Zone ist aufgrund der Seltenheit dieser Formen in der Praxis meist nicht durchführbar. Die 
Basis des Obersantons wird durch das Einsetzen von Sphenoceramus pinniformis definiert. Im höchsten 
Obersanton (= Marsupites-Zone) setzen Sphenoceramen der lingua / patootensiformis-Gruppe ein. 

Die neueste Bearbeitung der santonen Foraminiferen des Münsterlandes stammt von GASSE (1987), der 
innerhalb des Santons 5 Foraminiferenzonen unterschieden hat. Diese Gliederung übernimmt viele Elemen
te der KOCH'schen Gliederung (1977), berücksichtigt darüber hinaus aber auch andere Taxa. Diese Arbeit 
könnte die Grundlage sein für eine künftige moderne Bearbeitung der münsterländer Foraminiferenfaunen, 
die auch großregionale Korrelationen z.B. mit dem Lägerdorf-Profil (SCHÖNFELD 1990), England (BAILEY 
et al. 1983) und dem Pariser Becken (POMEROL et al. 1983) erlaubt. 

5.1.2 Vergleich der untersuchten Profile 

Die Santon-Profile Wulfen 6 und Donar 5 / Herbem 45 zeigen eine stark verschiedene Faziesentwicklung. 
So handelt es sich im Profil Wulfen 6 um eine überwiegend sandig-schluffige Schichtenfolge des mittleren bis 
flachen Schelfs, während die tonige Schichtenfolge des Profils Donar 5 / Herbem 45 im Trogtiefsten mit 
Wassertiefen von ca. 150 - 250 m abgelagert wurde. Diese unterschiedlichen Bildungsräume spiegeln sich 
deutlich in der stark abweichenden Zusammensetzung der Makrofaunen wieder. 

Während die Stufengrenze Coniac / Santon in der sandig-schluffigen Fazies noch analog zur Tonmergelfa
zies durch das Aussetzen vori Magadiceramus subquadratus und das Einsetzen von Texanites sp. ex aff. 
pseudotexanus / gallicus und Sphenoceramus pachti charaktersiert wird, weichen die Ammonitenfaunen im 
höheren Santon deutlich voneinander ab. So wird die sandig-schluffige Flachwasserfazies vor allem durch 
heteromorphe Taxa (Baculites, Polyptychoceras, in Nachbarprofilen auch Boehmoceras) charakterisiert (Abb. 
3). Das obere Untersanton kann im Profil Wulfen 6 durch das Einsetzen von Tragodesmoceras clypeale 
definiert werden, während die Grenze Unter-/ Mittelsanton aufgrund der Seltenheit von Hauericeras buszii 
und dem Fehlen von Platyceramus cycloides nicht sicher erfaßt werden kann. Im höheren Mittelsanton set
zen Baculites incurvatus und Cordiceramus cordiformis ein. Die Grenze Mittel-/ Obersanton zeichnet sich 
durch das erste Auftreten von Sphenoceramus pinniformis aus. Neu einsetzende, stratigraphisch signifikante 
Ammoniten wurden im Obersanton der Bohrung Wulfen 6 nicht beobachtet. Auch in den benachbarten Schäch
ten Wulfen 1/2 hat das höhere Santon aufgrund seiner sandigen Ausbildung nur wenige stratigraphisch 
signifikante Formen geliefert (ARNOLD 1964a). Oberhalb der Halterner Sande treten hier aber noch 31 m 
mächtige, fossilreiche Bottroper Mergel auf. Ammoniten wurden nicht beobachtet, es treten aber in den 
oberen 60 m einzelne Belemniten ( Gonioteuthis westfalica, G. granulata und Actinocamax verus) sowie 
lnoceramen (neben Platyceramus cycloides im obersten Teil die ersten unsicheren Endocosteen) auf. Wich
tig ist der Nachweis von Marsupites testudinarius im höchsten Teil der Bottroper Mergel, wodurch für diesen 
Bereich ein oberes Obersanton-Alter belegt ist. Ein besonders fossilreicher Aufschluß in den Bottroper Mer
geln ist die Ziegelei Ridderbusch westlich Dorsten, deren Faunen ARNOLD (1964d) beschreibt. Aufgrund 
von Umlagerungs- und Kondensationsvorgängen findet sich hier eine Mischfauna des höchsten Obersantons 
und unteren Untercampans mit Marsupites testudinarius, Sphenoceramus patootensiformis / lingua, Endoco
steen, Placenticeras bidorsatum, Hauericeras pseudogardeni, Scaphites binodosus, S. hippocrepis, Gonio-
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teuthis granulata und G. granulataquadrata. 

Interessant ist auch der Vergleich des Profils Wulfen 6 mit den sandig-schluffigen Ablagerungen der weiter 
westlich gelegenen Bohrungen Lippermulde und Nordlicht-Ost (ARNOLD & WOLANSKY 1964). Das Unters
anton, das von ARNOLD & WOLANSKY (1964) aufgrund der foraminiferenstratigraphischen Datierungen 
von HILTERMANN & KOCH z.T. noch irrtümlich zum Oberconiac gerechnet wurde, wird hier durch Texanites 
pseudotexanus, Texanites sp., Hauericeras mengedensis, Gonioteuthis westfalica und Sphenoceramen aus 
der pachti-cardissoides-Gruppe charakterisiert. Im oberen Untersanton fand sich Tragodesmoceras cf. cly
peale. Das Mittelsanton kann in einen unteren Teil mit Platyceramus cycloides und einen oberen Teil mit 
Cordiceramus cordiformis gegliedert werden. Die seltenen Hauericeraten aus diesem Bereich müssen vor 
einer Bewertung revidiert werden. Wenige Meter über dem letzten Auftreten von Gonioteuthis westfalica 
setzt Boehmoceras arculus (= B. loescheri) ein und charakterisiert das Obersanton. Sphenoceramus pinni
formis ist hier sehr selten und fand sich (aus faziellen Gründen ?) nur im höheren Obersanton. An Ammoniten 
führt das Obersanton neben den Boehmoceraten noch einzelne Hauericeraten (im unteren Teil), Scaphites 
(Scaphites) fischeri (im mittleren Teil) sowie in der gesamten Folge verbreitet Baculitiden. Bestimmbare Belem
niten wurden im Obersanton nicht"beobachtet. 

Im Unterschied zu den oben beschriebenen Flachwasserfaunen werden die höher diversen, individuenrei
chen Ammonitenfaunen der Trogfazies (Profil Donar 5 / Herbem 45) durch Vertreter der Gattungen Placen
ticeras und Hauericeras dominiert (Abb. 4). Nur etwa ein Drittel der hier nachgewiesenen Ammonitenarten 
tritt auch in den sandig-schluffigen Ablagerungen auf, so daß die Ammonitenzonen in beiden Faziesbe
reichen häufig durch verschiedene Taxa charakterisiert werden. So zeichnet sich die Coniac / Santon-Gren
ze in der tonigen Fazies häufig vor allem durch das Einsetzen von Placenticeras polyopsis aus, während 
Texanites sehr selten ist. Das gemeinsame Auftreten von Tragodesmoceras clypeale, Sphenoceramus cardis
soides und Gonioteuthis westfalica ist in beiden Faziesbereichen zu beobachten, während die Grenze Unter
/ Mittelsanton mit dem Einsetzen von Platyceramus cycloides in der Trogfazies vor allem durch Hauericeras 
buszii, in der Flachwasserfazies durch einzelne Placenticeras maherndli gekennzeichnet wird. Das obere 
Mittelsanton mit Cordiceramus cordiformis wird in der Trogfazies durch Hauericeras welschi und in der Flach
wasserfazies durch Baculites incurvatus charakterisiert. Die Grenze Mittel-/ Obersanton wird in der Trogfa
zies durch das Einsetzen von Desmophyllites larteti und in der Flachwasserfazies durch Boehmoceras arcu
lus definiert. Außerdem findet sich Gonioteuthis cf. granulata. In beiden Faziesbereichen wird das höchste 
Obersanton durch den Crinoiden Marsupites testudinarius abgegrenzt. 

Die einzigen größeren, zusammenhängenden Profile in der Trogfazies, die mit dem Profil Donar 5 / Her
bem 45 verglichen werden können, sind die von RIEDEL (1931 ), SEITZ (1961, 1965) und GASSE (1987) 
beschriebenen Sehachtprofile. Die meisten dieser Profile haben zwar relativ reiche lnoceramenfaunen, aber 
nur wenige Ammoniten geliefert. Regelmäßig finden sich aber im unteren Untersanton verschiedene Vertre
ter der Gattung Texanites, die gemeinsam mit Sphenoceramus pachti unterhalb der Zone des Cladoceramus 
undulatoplicatus auftreten (RIEDEL 1931 , SCHMID & SEITZ 1957, SEITZ 1970a). Ein ähnlich frühes Auftre
ten von Texanites wird auch aus dem Bavnodde Greensand von Bornholm (Dänemark) beschrieben (TRÖ
GER & CHRISTENSEN 1991 ). Die aus dem höheren Teil der Sehachtprofile beschriebenen Ammoniten 
(meist Hauericeraten) müssen vor einer stratigraphischen Interpretation revidiert werden, so daß z.Z. noch 
keine Korrelation mit der Gliederung des Profils Donar 5 / Herbem 45 möglich ist. 

RIEDEL (1931) und ERNST (1964a,b) haben individuenreiche Belemnitenassoziationen aus den glauko
nitisch-sandigen Mergeln des flacheren Wassers vor allem im westlichen Teil des Beckens beschrieben. Hier 
ist anhand der Belemnitenpopulationen eine recht exakte Korrelation mit dem Lägerdorf-Profil möglich. 

Foraminiferenstratigraphische Korrelationen sind vor einer modernen Überarbeitung des Münsterländer 
Materials nicht möglich. Eine Grundlage hierfür könnten die Untersuchungen von GASSE (1987) sein. 

Das in der tonigen Trogfazies im höheren Santon zu beobachtende anoxische Event fehlt in den Flachwas
serablagerungen der Bohrung Wulfen 6. Paläomagnetisch gehört das Santon zu einem lang andauernden 
Zeitraum mit normaler Magnetisierungsrichtung (Mid Cretaceous Quit Zone, vgl. HAMBACH & KRUMSIEK 
1991 ). 
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5.1.3 Großregionale Korrelation 

Vergleich mit dem Typ-Santon (N-Aquitaine, Frankreich) 

Die Ablagerungen des Typ-Santons in der nördlichen Aquitaine wurden in flachen Sehelfbereichen sedi
mentiert. Sie haben zwar reiche tethyale Flachwasserfaunen geliefert, aber nur wenige Taxa, die sich für eine 
stratigraphische Korrelation mit der borealen Faunenprovinz in Mittel- und Nordeuropa eignen. So sind die 
Ammonitenfaunen hier extrem arten- und individuenarm und ermöglichen keine Untergliederung des San
tons (KENNEDY 1987). Es wurden nur 5 Arten nachgewiesen: Placenticeras polyopsis (im gesamten San
ton), Placenticeras paraplanum (im höheren Santon), Texanites (Texanites) gallicus (im tieferen Santon), 
Eulophoceras austriacum (im höheren Santon) und Boehmoceras loescheri (= B. arculus) (im mittleren San
ton). Abgesehen von P. paraplanum sind alle Taxa in ähnlicher stratigraphischer Position auch aus dem 
Münsterländer Becken bekannt. Auffällig ist das Auftreten der Boehmoceraten im mittleren Santon, da diese 
heteromorphen Ammoniten im münsterländer Becken und auch an den anderen bekannten Vorkommen erst 
im Obersanton einsetzen. Weitere Makrofossilgruppen (z.B. lnoceramen, Belemniten, Crinoiden), die einen 
detaillierteren Vergleich mit dem Münsterländer Becken ermöglichen würden, sind aus dem Typ-Santon nicht 
beschrieben worden. Die Benthosforaminiferenfaunen zeigen bereits ein stark tethyal geprägtes Faunenbild 
(NEUMANN & PLATEL 1983) und sind deshalb nur schwer mit den Faunen des Münsterländer Beckens zu 
vergleichen. 

Vergleich mit dem Lägerdorf-Profil (N-Deutschland) 

Die Borealgliederung des Lägerdorf-Profils basiert in erster Linie auf lnoceramen, Belemniten, Echino
ideen und Crinoideen (ERNST & SCHULZ 1974, SCHULZ et al. 1984). Es werden 6 Zonen unterschieden: 

- Zone des Sphenoceramus pachti und Cladoceramus undulatoplicatus (Basis) 

- Zone des Micraster coranguinum und Gonioteuthis westfalica 

- Zone des Micraster rogalae und Gonioteuthis westfalica 

- Zone des Micraster rogalae und Gonioteuthis westfalicagranulata 

- Zone des Uintacrinus socialis und Gonioteuthis granulata 

- Zone der Marsupites testudinarius und Gonioteuthis granulata (Top) 

Ammoniten sind in Lägerdorf sehr selten, aber im Raum Hannover-Braunschweig häufiger (ERNST et al. 
1979). Viele der borealen Leitformen sind auch aus dem Münsterländer Becken bekannt, so daß eine Korre
lation zwischen beiden Ablagerungsräumen gut möglich ist (Abb. 11 ): 

Sphenoceramus pachti und Cladoceramus undulatoplicatus treten im Münsterländer Becken in zwei auf
einanderfolgenden Zonen auf, wobei S. pachti gemeinsam mit der Ammonitengattung Texanites die Basis 
des Santons charakterisiert (RIEDEL 1931, SCHMID & SEITZ 1957, SEITZ 1970). Anscheinend ist der Grenz
bereich Coniac / Santon im Lägerdorf-Profil nur lückenhaft entwickelt und / oder kondensiert, so daß diese 
lnoceramenzonen hier nicht unterschieden werden können (ERNST & SCHULZ 1974). Das Einsetzen von 
S. cardissoides und somit auch die Basis der Zone des Tragodesmoceras clypeale fällt in den oberen Teil der 
pachti / undulatoplicatus-Zone (ERNST & SCHULZ 1974). Das gleichzeitige Einsetzen von T. clypeale und 
S. cardissoides wurde auch im Raum Hannover-Braunschweig beobachtet (STOLLEY 1916). Die coran
guinum / westfalica-Zone setzt, wie das Auftreten des Echiniden im Münsterland belegt, im tieferen Teil der 
Zone des Hauericeras buszii und Placenticeras maherndli ein (Abb. 11 ). H. buszii (= H. pseudo-gardeni 
sensu MÜLLER & WOLLEMANN 1906) ist im Hannoveraner Raum aber bislang nur aus dem unteren Unter
campan bekannt. Cordiceramus cordiformis tritt im Lägerdorf-Profil erstmals im oberen Teil der coranguinum 
/westfalica-Zone (ERNST & SCHULZ 1974) auf und in diesem Bereich ist somit auch die Basis der Zone des 
Hauericeras welschi und Baculites incurvatus zu suchen (Abb. 11 ). Die in beiden Verbreitungsräumen beob
achteten Belemniten, Crinoideen und lnoceramen (S. pinniformis) deuten darauf hin, daß die Basis der Zone 
des Desmophyllites larteti und Boehmoceras arculus mit dem oberen Teil der rogalae / westfalica-Zone 
korreliert und die Obergrenze dem Top der socialis / granulata-Zone entspricht. Das obere Obersanton wird 
in beiden Ablagerungsräumen durch Marsupites testudinarius und Gonioteuthis granulata charakterisiert. 
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Abbildung 11: Großregionale Korrelation der Makrofossilgliederungen des Santons im Münsterländer Bek
ken, in Lägerdorf (ERNST & SCHULZ 1974, SCHULZ et al. 1984), in der Western lnterior 
Provinz (KENNEDY & COBBAN 1991 ), in Österreich (SUMMESBERGER 1985) und in N
Spanien (WIEDMANN 1979). Abkürzungen: P. = Placenticeras, H. = Hauericeras, D. = Desmo
phyllites, B. = Boehmoceras, Ba.= Baculites, T. = Tragodesmoceras, Tex.= Texanites, De.= 
Desmoscaphites, C. = Clioscaphites, S. = Scaphites, M. = Muniericeras, Ht. = Hemitissotia, 
Pp. = Parapuzosia, Pt.= Paratexanites, Sm.= Submortoniceras, E. = Eupachydiscus, G. = 
Gonioteuthis, Mi.= Micraster, 0. = Offaster, Ma. = Marsupites, U. = Uintacrinus, Sp. = Spheno
ceramus, Mg. = Magadiceramus, Cl. = Cladoceramus, PI. = Platyceramus. 

Aus dem Raum Hannover-Braunschweig wie auch aus dem Münsterländer Becken wird von einigen Fund
punkten das gemeinsame Vorkommen von Leitformen des obersten Obersantons (u .a. Marsupites) mit un
tercampanen Ammoniten (u .a. Placenticeras bidorsatum) beschrieben (z.B. ARNOLD 1964d, ERNST 1968, 
RIEDEL 1931 ). Vor einer stratigraphischen Interpretation dieser Faunen müssen aber zunächst die Lagerungs
verhältnisse in den entsprechenden Aufschlüssen noch genau untersucht werden, um Aufarbeitungen und / 
oder Kondensationen auszuschließen. Außerdem muß die Horizontierung der Fundstücke überprüft werden. 

SCHÖNFELD (1990) revidierte die Benthosforaminiferenfaunen des Lägerdorf-Profils und konnte im San
ton 6 Zonen unterscheiden. Allerdings ist es auch hier nicht gelungen, eine Foraminiferengliederung zu 
finden , die speziell an den Stufengrenzen Coniac / Santon und Santon / Campan mit der Makrofossilgliede
rung übereinstimmt. Auf Korrelationen und Diskrepanzen zwischen der Lägerdorf-Gliederung und der alten 
Gliederung der Bohrung Donar 5 von HILTERMANN & KOCH (in ARNOLD & WOLANSKY 1964) wurde 
bereits in Kap. 3.2.2.2 hingewiesen. Wesentlich bessere Übereinstimmungen mit der Lägerdorf-Gliederung 
ergaben sich bei den moderneren Untersuchungsergebnissen von GASSE (1987), allerdings ist bei man
chen Arten auch ein deutlich zeittransgressives Einsetzen zu bemerken. 
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Vergleich mit anderen Ablagerungsräumen 

Die santonen Ammonitenfaunen der a 1 p i n e n G o s a u k r e i d e stammen ebenfalls überwiegend 
aus Ablagerungen des flachen und mittleren Schelfs. Die Schichtenfolgen tieferer Tragbereiche haben hier 
kaum Ammoniten geliefert. Die Santon-Basis wird durch das Einsetzen von Texanites quinquenodosus 
charakterisiert und entspricht somit der Coniac / Santon-Grenzdefinition an der französischen Typlokalität 
und im Münsterländer Becken (SUMMESBERGER 1985) (Abb. 11 ). Im Mittelsanton finden sich typisch te
thyale Faunen mit Hemitissotia randoi und Muniericeras gosauicum, die nicht direkt mit den Münsterländer 
Faunen korrelierbar sind. Baculites incurvatus setzt hier anscheinend in einem ähnlichen Niveau ein wie im 
Münsterland, während Placenticeras polyopsis erst im Obersanton auftritt. In der alpinen Kreide wie auch im 
Münsterländer Becken wird das Obersanton durch Eulophoceras austriacum und Boehmoceras arculus (= 
B. /oeschen) charakterisiert (Abb. 11 ). 

In N o r d s p a n i e n werqen das Untersanton mit Texanites texanus, T. gallicus und Platyceramus cy
cloides sowie das Obersanton mit Eupachydiscus isculensis und Submortoniceras cf. spathi unterschieden 
(WIEDMANN 1979). Die Grenze Unter-/ Obersanton ist nicht direkt mit der Münsterländer Gliederung korre
lierbar (Abb. 11 ). 

Nach der von KENNEDY & COBBAN (1991) durchgeführten Korrelation zwischen der Borealgliederung 
und den Ammonitengliederungen der 1..W e s t e r n 1 n t e r i o r P r o v i n z sowie der G o 1 f - K ü s t e 
(USA) kann auch die Münsterländer Gliederung mit diesen Räumen verglichen werden. So wird die Santon
Basis in den Western lnterior durch das Einsetzen von Clioscaphites saxitonianus und Cladoceramus undulato
plicatus sowie an der Golf-Küste durch Texanites stangeri densicostatus charakterisiert. Das Einsetzen von 
C. undulatoplicatus bzw. der Gattung Texanites können gut mit der Münsterländer Gliederung verglichen 
werden (Abb. 11 ). Das Auftreten des Hauericeras welschi im oberen Mittelsanton des Münsterlandes korre
liert nach lnoceramen in etwa mit dem Auftreten von Clioscaphites vermiformis in den Western lnterior. Die 
Basis der entsprechenden Texanites texanus texanus-Zone an der Golf-Küste liegt in einem etwas höheren 
Niveau. Die Basis der obersantonen larteti / arculus-Zone verläuft im oberen Teil der Zone des Clioscaphites 
vermiformis (Abb. 11 ). Im Bereich der Golf-Küste ist dieses Niveau schlecht zu erfassen. Der Texanites 
texanus gallicus setzt erst im oberen Teil dieser Zone ein und ist sehr selten. Die Zonen mit Clioscaphites 
choteaunensis und Desmoscaphites erdmanni der Western lnterior Provinz haben u.a. Boehmoceras arcu
/us und Sphenoceramus lundbreckensis geliefert und fallen somit ebenfalls in den Bereich der larteti / arcu
lus-Zone. Die Marsupites-Zone entspricht der Desmoscaphites bassleri -Zone in der Western lnterior Pro
vinz, die ebenfalls Marsupites geliefert hat. Die Basis der entsprechenden Texanites shi/oensis-Zone an der 
Golf-Küste liegt etwas unterhalb dieser Grenze. Die Grenze Santon / Campan wird in der Western lnterior 
Provinz durch das Einsetzen von Scaphites /eei III und an der Golf-Küste durch Submortoniceras tes
quesquitense definiert und ist somit nicht direkt mit der Borealgliederung korrelierbar. 

5.2 Campan 

5.2.1 Die bisherige Makrofossilgliederung des Münsterländer Campans 

SCHLÜTER (1871 - 76) unterschied innerhalb des Münsterländer Campans vier stratigraphische Einhei
ten, die er teils zum Untersenon und teils zum Obersenon rechnete und die nun in das Campan gestellt 
werden müssen: 

- Zuunterst die Sandkalke von Dülmen mit Scaphites binodosus (=oberer Teil der Schichten mit lnocera
mus lingua und Exogyra laciniata); u.a. mit Ammonites (=Placenticeras) bidorsatum, Ammonites (= Pac
hydiscus) Due/mensis und Ammonites (= Hauericeras) pseudogardeni. 

- die Zone der Becksia soekelandi; u.a. mit Ammonites (= Pachydiscus) lettensis und Actinocamax (= 
Gonioteuthis) quadratus, 

- die Zone des Ammonites (= Hoplitoplacenticeras) coesfeldiensis, Micraster glyphus und Lepidospongia 
rugosa; reiche Begleitfauna, u.a. mit Ammonites (= Hoplitoplacenticeras) vari, Ammonites coesfeldiensis 
(z.T. = Hoplitoplacenticeras marrot1), Ammonites (= Hoplitoplacenticeras) dolbergense, Ammonites (= 
Hoplitoplacenticeras) costulosus, Scaphites gibbus, Scaphites (= Trachyscaphites) spinigerund Belemni
tella mucronata sowie 

- zuoberst die Zone des Heteroceras (= Nostoceras) polyplocum, Ammonites (= Anapachydiscus) wittekin-
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di und Scaphites (= Trachyscaphites) pulcherrimus; u.a. mit Ammonites (= Hoplitoplacenticeras) Lemför
dense, Ammonites (= Pachydiscus) haldemensis, Scaphites roemeri (= Hoploscaphites greenlandicus), 
Scaphites (= Hop/oscaphites) Monasteriensis, Scaphites ornatus (= Acanthoscaphites tuberculatus) und 
8elemnitella mucronata. 

Die unterste sowie die beiden oberen Zonen werden auch heute noch in gleicher oder ähnlicher Weise 
definiert. Für die Definition der Grenze Santon / Campan werden z.Z. verschiedene Möglichkeiten diskutiert. 
Ein mögliches Kriterium ist das Aussetzen von Marsupites testudinarius, dessen großregionale Übereinstim
mung mit der Grenze Santon / Campan aber noch kritisch überprüft werden muß. Wie bereits erwähnt, gibt 
es in Norddeutschland Vorkommen, wo diese Crinoide mit untercampanen Belemniten und Ammoniten ver
gesellschaftet ist (RIEDEL 1931, ARNOLD 1964d, SEITZ 1965, ERNST 1968). Es muß allerdings in diesen 
Fällen noch überprüft werden, ob hier wirklich ungestörte Lagerungsverhältnisse vorliegen oder ob es sich 
um Mischfaunen durch Aufarbeitung oder Kondensation handelt. 

In der Ammonitengliederung wird bisher traditionell der seltene Placenticeras bidorsatum als Indexfossil 
benutzt, im borealen Raum das Einsetzen des Belemniten Gonioteuthis granulataquadrata. Die so definier
ten Stufengrenzen differieren aber in ihrer stratigraphischen Position, wobei die Belemnitengrenze tendenzi
ell etwas tiefer zu liegen scheint (KENNEDY & KAPLAN 1995). 

Die Dülmener Schichten entsprechen nach den Untersuchungen von KENNEDY & KAPLAN (1995) sehr 
tiefem, wenn auch nicht basalen Untercampan. Neben Scaphites binodosus fanden sich hier u.a. auch Pla
centiceras bidorsatum, Hauericeras pseudogardeni und Gonioteuthis granulataquadrata. Die lnoceramen
fauna wird durch verschiedene Sphenoceramen (S. lingua, S. patootensiformis, S. angustus, S. cancellatus, 
S. nasutus) sowie erste Vertreter der Endocostea baltica-Gruppe charakterisiert. 

Das höhere Untercampan ist aufgrund der Armut an stratigraphisch signifikanten Taxa schwer zu charak
terisieren. Die „Leitform" Delawarella de/awarense, die auch am Typ-Campan extrem selten ist, fehlt im 
Münsterländer Becken. Der von WIEDMANN (1979) als Leitform angeführte Pachydiscus lettensis ist nur 
schlecht bekannt und ebenfalls sehr selten. Nach RIEDEL (1931) und ERNST (1964a) ist innerhalb des 
Münsterländer Untercampans eine Untergliederung mit den verschiedenen Evolutionsgliedern der Gonio
teuthis quadrata-Reihe möglich, wobei· aber umfangreiche Populationen und keine Einzelstücke vorliegen 
müssen. Für eine Korrelation der münsterländer Ablagerungen mit östlichen Faunenprovinzen sind außer
dem die nachgewiesenen Belemnitellen von Bedeutung (ERNST 1964b). ARNOLD (1964c) unterschied im 
oberen Untercampan eine Zone mit Scaphites gibbus, die in ihrem oberen Teil auch durch das gemeinsame 
Auftreten von Gonioteuthis quadrata gracilis und 8elemnitella mucronata senior charakterisiert wird („over
lap-Bereich"). Hier setzen außerdem Pachydiscus stobaei und lnoceramus impressus ein. GIERS (1964) 
rechnete diesen Bereich (= Stromberger Schichten des Beckumer Raumes) irrtümlich bereits zum Ober
campan, doch deutet die Fauna sowohl nach Boreal- wie auch nach Tethyalgliederung auf oberes Unter
campan. 

Die lnoceramenfaunen des höheren Untercampans werden durch Vertreter der Endocostea baltica-Grup
pe dominiert, während die Sphenoceramen fehlen. Die in diesem Bereich zu beobachtenden Massenvor
kommen von Kieselschwämmen (u.a. 8ecksia soekeland1) sind auf die Ausbildung einer Upwelling-Zone im 
mitteleuropäischen Schelf zurückzuführen (LOMMERZHEIM 1991 a). SCHLÜTER (1872) nennt aus diesen 
Schichten auch den stratigraphisch signifikanten Echiniden Offaster pilu/a. Daneben sind weitere strati
graphisch signifikante Echiniden aus dem Münsterländer Campan bekannt, doch sind diese hier insgesamt 
wesentlich seltener als im Hannoveraner Raum oder in Lägerdorf (ERNST 1964b). 

Das basale Obercampan wird durch das erste Auftreten der Gattung Hoplitoplacenticeras definiert. Nach 
GIERS (1964) setzen die Vertreter dieser Gattung zeitlich gestaffelt im Obercampan von Beckum ein (zuün
terst H. dolbergense in den Beckumer Schichten, dann H. vari, H. coesfeldiense und H. costulosus in den 
Vorhelmer Schichten und schließlich H. /emfoerdense in der polyplocum-Zone). Eine vergleichbare Artenab
folge wurde aber an keinem anderen Fundpunkt, auch nicht im Münsterländer Becken, beobachtet. Im NW
Teil des Münsterländer Beckens, wo die Hoplitoplacenticeraten relativ häufig sind, ist keine eindeutige Abfol
ge der verschiedenen Hoplitoplacenticeras-Arten erkennbar. Anscheinend treten aber hier H. vari und H. 
marroti als erste Taxa auf. Trachyscaphites spinigerwurde etwas oberhalb der Unter-/ Obercam-pan-Grenze 
beobachtet. Dieser Scaphit ist im nordwestlichen Münsterland häufig, fehlt aber im südöstlichen Münsterland 
aus faziellen Gründen. In den Belemnitenfaunen dominieren im tiefsten Teil des Obercampans die plumpen 
Rostren der 8elemnitella mucronata senior-Gruppe, die aber zum Hangenden hin relativ rasch von den 
schlankeren Rostren von 8. mucronata mucronata und 8. mucronata minor verdrängt werden. Im Bereich 
der Unter- / Obercampan-Grenze treten erstmals /. regularis sowie Endocostea baltica pteroides und E. 
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baltica elliptica auf, etwas höher E. baltica sublaevigata und E. baltica haldemensis (GIERS 1964). Nach 
SCHMID & ERNST (1975) findet sich im basalen Obercampan von Beckum häufig Echinocorys n.sp. aff. 
conica. 

Das obere Obercampan wird im Münsterländer zweigeteilt in eine untere Zone mit Nostoceras (Bostrycho
ceras) polyplocum und eine obere Zone ohne diesen Ammoniten aber auch noch ohne Maastrichtammoniten 
(ARNOLD 1964c). Hier überwiegen Belemnitellen der mucronata minor-Gruppe, zu denen im obersten Teil 
noch schwach keulenförmige Rostren mit langei / najdini-Habitus kommen. 

5.2.2 Vergleich der untersuchten Profile 

Vergleicht man die Ergebnisse der multistratigraphischen Untersuchungen im Campan des nordwestli
chen und südwestlichen Münsterlandes, so fällt auf, daß sich abweichende Korrelationen zwischen den 
verschiedenen stratigraphischen Schemata ergeben. Selbst die sequenzstratigraphischen und magnetostra
tigraphischen Einheiten, deren Grenzen entsprechend ihrer Genese isochron verlaufen sollten, zeigen un
terschiedliche Korrelationen. So reicht die Sequenz 3.5 im SE-Teil des Beckens bis dicht über die Basis der 
C 33 R, während ihre Hangendgrenze im NW-Teil im Bereich des gemischt polarisierten Bereiches innerhalb 
der C 33 R verläuft (Abb. 7, 10). Im SE-Teil liegt die Grenze zwischen den Sequenzen 4.1 und 4.2 innerhalb· 
des gemischt polarisierten Bereiches der C 33 R, im NW-Teil deutlich darüber (Abb. 7, 10). Für diese ab
weichenden Korrelationen gibt es z.Z. noch keine eindeutigen Erklärungen. Bei beiden stratigraphischen 
Methoden gibt es aber verschiedene Einflüsse, die die Ergebnisse verfälschen können. 

Durch die im Münsterländer Becken nachgewiesene Korrelation zwischen den Temperatur- und Bathyme
triezyklen ist die klima-eustatische Genese der beobachtete Meeresspiegelschwankungen belegt (LOM
MERZHEl M 1991 a). In Phasen tektonischer Aktivität (z.B. Peiner Phase im Grenzbereich Unter- / Ober
campan) können die Klima- und Bathymetriekurven aufgrund entgegengesetzter eustatischer und tekto
nischer Trends aber gegeneinander verschoben sein, so daß zu dieser Zeit eine leichte Diachronie der 
Sequenzgrenzen zur Zeitachse auftritt. Da die Kurve der Meeresspiegelschwankungen auf biogenen Para
metern basiert, ist auch eine Beeinflussung des Kurvenverlaufs dur~h lokale Umweltfaktoren (Strömungen, 
upwelling) nicht auszuschließen (LOMMl;RZHEIM 1991 a). Aufgrund der detaillierten Faunenanalyse sind 
Verfälschungen der Faunendaten durch synsedimentäre Umlagerungen oder diagenetische Vorgänge aber 
unwahrscheinlich. 

Ein wesentliches Problem bei der Interpretation der Ergebnisse der paläomagnetischen Messungen im 
Münsterländer Becken liegt in der schwachen Magnetisierung der Kreidesedimente, die zu Fehldeutungen 
führen kann (HAMBACH & KRUMSIEK 1991, HANSEN et al. 1992). 

Welcher der angeführten Gründe im vorliegenden Fall zu den Diskrepanzen bei der Korrelation beider 
Gliederungsschemata geführt hat, kann z.Z. nicht entschieden werden. Aufgrund dieser Diachronien erge
ben sich auch Abweichungen bei der Korrelation mit den biostratigraphischen Gliederungsschemata. Es fällt 
dabei auf, daß die Korrelationen der biostratigraphischen Gliederungen mit der Sequenzstratigraphie konsi
stenter sind als mit der Paläomagnetik. 

So verläuft die Grenze zwischen den lnoceramenzonen 29 (mit Sphenoceramen) und 30 (mit E. baltica 
und ohne Sphenoceramen) in beiden Beckenteilen in der Sequenz 3.5, aber im NW-Profil innerhalb des 
gemischt polarisierten Bereiches der C 33 R und im SE-Profil unterhalb der C 33 R in der „Mid Cretaceous 
Quiet Zone" (Abb. 7, 10). 

Die Basis der Bolivinoides decoratus decoratus-Zone, die in etwa der Grenze Unter-/ Obercampan i.S. der 
Makrofossilgliederung entspricht, wurde in beiden Beckenteilen im unteren Teil der Sequenz 4.1 nachgewie
sen. Beim Vergleich mit den Magnetisierungsmustern verläuft diese Grenze aber im NW-Teil im gemischt 
polarisierten Bereich der C 33 R und im SE-Teil deutlich darunter (Abb. 7, 10). Die Basis der Neoflabellina 
numismalis-Zone erstreckt sich in beiden Beckenteilen innerhalb der Sequenz 4.3 und entspricht im NW-Teil 
in etwa dem Top der C 33 R. 

Deutlich diachron zu den sequenz- und magnetostratigraphischen Gliederungen verlaufen die cocco
lithenstratigraphischen Grenzen in den beiden Beckenteilen. So liegt die Basis der CC 18 im SE-Teil dicht 
über der Basis der Sequenz 4.1 und der C 33 R, während die Basis dieser Zone im NW-Teil in der Sequenz 
3.5 und unterhalb der Basis der C 33 R innerhalb der „Mid Cretaceous Quiet Zone" zu suchen ist (Abb. 7, 10). 
Die Basis der CC 22 verläuft im SE-Teil in der Sequenz 4.4, im NW-Teil in der Sequenz 4.3. Die Ergebnisse 
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der coccolithenstratigraphischen Untersuchungen müssen aber insofern mit Vorsicht interpretiert werden, 
als die Floren meist relativ arm und schlecht erhalten sind und eine Verfälschung durch die verbreiteten 
Umlagerungsvorgänge nicht auszuschließen ist. 

Eine makrofaunistische Korrelation der Bohrungen in den beiden Beckenteilen ist aufgrund der Seltenheit 
von Ammoniten, Belemniten und lnoceramen im NW-Profil Metelen 1001 / Oberdarfeld 1 nur teilweise mög
lich. Wegen der unterschiedlichen faziellen Verhältnisse stimmen die untercampanen Ammonitenfaunen nur 
zu 30 % überein. So wurden in dem dichter am Beckenrand gelegenen NW-Profil höher diverse Faunen mit 
stratigraphisch wichtigen Scaphiten ( S. hippocrepis Typ 111 und S. cf. binodosus) beobachtet, die in der Trog
fazies des SE-Teils fehlen (Abb. 9). Andererseits ist die Trogfazies durch Placenticeraten, Phylloceraten 
sowie häufige Hauericeraten gekennzeichnet (Abb. 6). Die Campan-Basis, die im NW-Profil nicht erreicht 
wurde, wird im SE-Profil durch Placenticeras bidorsatum und vor allem durch den häufigen Hauericeras 
pseudogardeni definiert. Im tiefen Untercampan tritt Gonioteuthis granulataquadrata oberhalb des H. pseu
dogardeni, aber unterhalb des P. bidorsatum auf. In den höheren Teilen des Untercampans wurde mehrfach 
G. quadrata quadrata beobachtet. 

Eine Untergliederung des Untercampans mittels Ammoniten ist in den Bohrungen nicht möglich. Scaphites 
gibbus, mit dessen Hilfe ARNOLD (1964c) und GIERS (1964: Stromberger Schichten) das höchste Unter
campan abgrenzen, konnte nicht nachgewiesen werden. Es ist aber eine deutliche Gliederung bei den 
lnoceramenfaunen erkennbar. So wird der tiefere Teil des Untercampans (nach TRÖGER 1989 etwa bis zur 
pilula / senonensis-Zone) in beiden Beckenteilen durch Sphenoceramen-Vergesellschaftungen ( S. patooten
siformis, S. lingua, S. nasutus, Zone 29 sensu TRÖGER 1989) mit ersten Endocosteen charakterisiert, das 
höhere Untercampan durch Endocosteen der ba/tica-Gruppe und das Fehlen der Sphenoceramen (Zone 30 
sensu TRÖGER 1989) (Abb. 7, 10). 

Das untere Obercampan hat nur im Profil Donar 5 / Herbem 45 reiche Ammonitenfaunen geliefert, die 
durch Hoplitoplacenticeras marroti und verschiedene Diplomoceratiden charakterisiert werden (Abb. 6). Auf
fällig ist, daß hier die Gonioteuthis quadrata gracilis noch deutlich oberhalb der Unter-/ Obercampan-Grenze 
i.S. der Ammonitenstratigraphie beobachtet wurde. Ansonsten ist das Obercampan im gesamten Becken 
durch das Auftreten von Belemnitellen der mucronata-Gruppe gekennzeichnet. 

Ca. 20 km östlich der Bohrungen Donar 5 / Herbem 45 liegen die großen Aufschlüsse der Beckumer 
Zementindustrie, deren Stratigraphie GIERS (1964) untersucht hat. Die Schichtenfolge wird hier durch eine 
Vielzahl turbiditscher Schüttungen charakterisiert (ARNOLD 1964b, VOIGT & HÄNTZSCHEL 1964). Die 
Ammonitenfaunen sind sehr individuenarm. Das untere Obercampan (Beckumer und Vorhelmer Schichten) 
läßt sich hier durch verschiedene Hoplitoplacenticeraten untergliedern, wobei die ältesten Vertreter zu H. 
dolbergense gehören. Neben den Hoplitoplacenticeraten finden sich vor allem verschiedene Pachydisciden 
und Baculitiden. Auffällig ist, daß die im Profil Donar 5 / Herbem 45 verbreiteten Diplomoceratiden hier (aus 
faziellen Gründen ?) fehlen. 

Im unteren Obercampan der Bohrung Metelen 1001 fanden sich nur Hauericeras aff. fayoli, Tetragonites(?) 
obscurus sowie ein fraglicher Menabites (Delaware/Ja) (Abb. 9), doch sind im Umfeld der Bohrung verschie
dentlich Hoplitoplacenticeraten und auch Trachyscaphites spiniger beobachtet worden (SCHLÜTER 1867, 
1871-76, ARNOLD 1964e; Aufsammlungen HISS und LOMMERZHEIM). Eine mit den Beckumer Aufschlüs
sen vergleichbare stratigraphische Abfolge der Hoplitoplacenticeraten ist hier aber, trotz der relativen Häufig
keit dieser Ammoniten, nicht erkennbar. 

Eine Zonengliederung der Endocosteen-Vergesellschaftungen des Obercampans war in allen untersuch
ten Bohrungen nicht möglich, da die Endocosteen hier häufig nicht bis zur Unterart zu bestimmen waren und 
lnoceramus regularis sowie /. impressus fehlen. 

Im oberen Obercampan des NW-Profils (Metelen 1001 / Oberdarfeld 1) ist die Zone des Nostoceras (8ostry
choceras) polyplocum durch mehrere Exemplare der Leitform belegt. Während im überwiegenden Teil dieser 
Zone 8elemnitella mucronata minor dominiert, fand sich im höchsten Obercampan auch ein Rostrum von 8. 
aff. langei / najdini (Abb. 10). 

Die foraminiferenstratigraphische Gliederung des Münsterländer Beckens bedarf dringend einer moder
nen Revision. Die Basis der 80/ivinoides decoratus decoratus-Zone verläuft in beiden Beckenteilen dicht 
unterhalb der Unter-/ Obercampan-Grenze i.S. der Makrofossilstratigraphie. Auffällig ist, daß 80/ivinoides 
laevigatus im SE-Profil an der Basis der 8. decoratus decoratus-Zone einsetzt und im NW-Profil erst 150 m 
höher im mittleren Obercampan (Abb. 7, 10). 
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Die Grenze Santon / Campan i.S. der Makrofossilstratigraphie verläuft im SE-Profil in der Nannofossilzone 
CC 16a, die Grenze Unter-/ Obercampan in beiden Beckenteilen in der CC 18 (Abb. 7, 10). Die Basis der 
Nannofossilzone CC 22 befindet sich ca. 30 m unterhalb der polyplocum-Zone. 

Die nachgewiesenen Litho-Events haben mit einer Ausnahme nur kleinregionale Bedeutung und wurden 
jeweils nur in einem der beiden Beckenteile nachgewiesen. Von größerer stratigraphischer Bedeutung ist 
das, nur im Trogtiefsten beobachtete, „Oceanic Anoxie Event", das in ähnlicher stratigraphischer Position 
auch im N-Atlantik auftritt. 

Die Campan / Maastricht-Grenze wird im Münsterländer Becken nicht erreicht, doch sind die jüngsten 
beobachteten Sedimente nur wenig älter als die Stufengrenze entsprechend der tethyalen Definition. Die 
Campan / Maastricht-Grenze wird im tethyalen Raum durch planktonische Foraminiferen (Aussetzen von 
G/obotruncana calcarata) und im borealen Raum durch Belemniten (Einsetzen von Belemnella lanceolata) 
definiert. In neuerer Zeit wurde die relative Position dieser unterschiedlich definierten Stufengrenzen zuein
ander untersucht (HANCOCK et al. 1992, SCHÖNFELD & BURNETT 1991 ). Dabei ergab sich eine deutlich 
tiefere Position der Campan /Maastricht-Grenze im tethyalen Raum. Nach SCHÖNFELD & BURNETT (1991) 
durchschneidet diese Grenze die navarroana / cristata-Zone der Benthosforaminiferengliederung und die 
CC/B22 der Nannofossilgliederung und fällt mit der Hangendgrenze der Belemnitella langei-Zone zusam
men. Eine noch etwas tiefere Position der tethyalen Grenze am Top der po/yplocum-Zone vermuteten HAN
COCK et al. (1992) . Daher reicht der obere Teil des Profils der Bohrung Oberdarfeld 1 sehr dicht an die 
Campan /Maastricht-Grenze i.S. der tethyalen Gliederung heran. 

5.2.3 Großregionale Korrelationen 

Vergleich mit dem Typ-Campan (N-Aquitaine, Frankreich) 

An den Typ-Profilen des Campans in der N-Aquitaine (Frankreich) wurde folgende Ammoniten-Zonierung 
beobachtet (KENNEDY 1984a, 1985, 1986) (Abb. 12): 

- Placenticeras bidorsatum-Zone (Basis); u.a. mit Pachydiscus duelmensis, P launayi, Eupachydiscus 
isculensis und Scaphites hippocrepis 

- Menabites (Oelawarella) delawarensis-Zone; die Trennung der Ammonitenfaunen der delawarensis-Zone 
und der bidorsatum-Zone ist unsicher, da beide Zonen in eine Fazieseinheit (P

1
) fallen und die von KEN

NEDY (1986) untersuchten Ammoniten meist nur sehr ungenau horizontiert waren. Vermutlich gehören in 
diese Zone in erster Linie die verschiedenen Menabites-Arten (M. delawarensis, M. campaniense, M. cf. 
besairiet) 

- Hoplitoplacenticeras marroti-Zone; außer dem Zonenfossil u.a. mit Pachydiscus launayi, P cf. complana
tus und Scaphites hippocrepis. Der Hoplitoplacenticeras vari wird in der nördlichen Aquitaine durch den 
nahe verwandten H. marroti vertreten. 

- Bostrychoceras polyplocum-Zone (Top); u.a. mit Pachydiscus haldemensis, Hoplitoplacenticeras marro
ti, H. coesfeldiense, H. dolbergense, H. rejaudryi, Scaphites haugi, S. gibbus, Trachyscaphites spiniger 
und T. pulcherrimus; im oberen Teil Nostoceras archiacianum 

Abgesehen von den verschiedenen Menabites-Arten, die das obere Untercampan in der nördlichen Aqui
taine charakterisieren, aber aus dem Münsterland nicht bekannt sind, entspricht die Abfolge der Ammoniten
zonen und die Zusammensetzung der Ammoniten-Begleitfaunen weitgehend den Verhältnissen im Münster
länder Becken (Abb. 12). 

Schwieriger ist die Korrelation der campanen Foraminiferenfaunen, da diese an den französischen Typlo
kalitäten ein stark tethyales Gepräge zeigen (NEUMANN & PLATEL 1984). Eine Gliederung mittels plankto
nischer Foraminiferen ist hier nicht möglich. Es können aber 8 Benthosforaminiferen-Zonen unterschieden 
werden, die in vielen Fällen durch das Einsetzen von Großforaminiferen charakterisiert werden. Vergleichs
möglichkeiten mit den münsterländer Faunen ergeben sich in erster Linie durch das Auftreten einzelner 
Gavelinella, Gavelinopsis und Bolivinoides-Arten im Typ-Campan. Die Verbreitung der verschiedenen Gave
linella und Gavelinopsis-Arten im Münsterländer Becken muß noch im Detail untersucht werden , doch nach 
den mir vorliegenden Daten entspricht deren Verbreitung hier in etwa den Verhältnissen im Lägerdorf-Profil 
(vgl. SCHÖNFELD 1990). Es zeigt sich aber, daß die Verbreitung der Vertreter der genannten Gattungen in 
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Abbildung 12: Großregionale Korrelation der Makrofossilgliederungen des Campans im Münsterländer Bek
ken, in der N-Aquitaine (KENNEDY 1986), in Lägerdorf (SCHULZ et al. 1984), in N-Spanien 
(KÜCHLER & KUTZ 1989), in Österreich (KENNEDY & SUMMESBERGER 1984, SUM
MESBERGER 1985) und in der Western lnterior Provinz (COBBAN & KENNEDY 1992). 
Abkürzungen: P. = Placenticeras, H. = Hauericeras, S. = Scaphites, Hp. = Hoplitoplacenticeras, 
N. = Nostoceras, D. = Didymoceras, M. = Menabites, T. = Trachyscaphites, Tex.= Texanites, 
B. = Boehmoceras, De.= Desmoscaphites, Ba.= Baculites, Ex.= Exiteloceras, G. = Gonio
teuthis, Be.= Belemnitella, Ma. = Marsupites, Mi.= Micraster, Ca.= Cardiaster, Ga.= Galeo
la, Gs. = Galerites, Ech. = Echinocorys, 0. = Offaster, Sp. = Sphenoceramus. 

der N-Aquitaine deutlich abweicht von den norddeutschen Verhältnissen. So setzt die Gavelinella denticulata 
in der N-Aquitaine in etwa an der Campan-Basis ein, in Norddeutschland aber erst im mittleren Untercampan 
(senonensis-Zone). Gavelinopsis voltzianus tritt in der N-Aquitaine erstmals im oberen Untercampan (ca. 
Basis der Menabites delawarensis-Zone) auf, in Norddeutschland aber erst im Grenzbereich Unter-/ Ober
campan. Gavelinopsis monterelensis und Bolivinoides decoratus finden sich in der N-Aquitaine erstmals im 
tieferen Teil der polyplocum-Zone, in Norddeutschland aber schon im Grenzbereich Unter-/ Obercampan. 
Einzig Bolivinoides draco miliaris scheint in beiden Verbreitungsräumen in ähnlicher stratigraphischer Positi
on (obere polyplocum-Zone) aufzutreten. 

Im oberen Obercampan können für den Vergleich zwischen Münsterländer Becken und N-Aquitaine auch 
einige Großforaminiferen herangezogen werden, die aufgrund von Warmwasserströmmungen, die zu dieser 
Zeit in südwestliche Richtung vorstießen, auch aus dem Münsterland bekannt sind (KAEVER & LOMMERZ
HEIM 1995). Die meisten Großforaminiferen (Rotalia, Praestorrsella, Dictyopsella, Fallotia, orbitoide Taxa), 
die im Münsterländer Becken in der polyplocum-Zone einsetzen, treten in der N-Aquitaine aber schon we
sentlich früher auf. Lediglich die orbitoiden Großforaminiferen sowie der Fallotia jacquoti-Formenkreis wur
den an beiden Lokalitäten in ähnlicher stratigraphischer Position, nämlich in der polyplocum-Zone bzw. im 
höchsten Obercampan oberhalb der polyplocum-Zone, erstmals beobachtet. 

Ein wichtiges Hilfsmittel bei großregionalen Korrelationen zwischen unterschiedlichen Faunenprovinzen 
stellen sequenzstratigraphische Untersuchungen dar. Leider liegen derartige Untersuchungen von den Typ
Lokalitäten des Campans noch nicht vor. Für das weiter westlich gelegene Santon / Campan-Profil von 
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Jouansalles (W-Aquitaine) wurde aber eine entsprechende bathymetrische Trendkurve mit Hilfe von ABS
Plots (= courbes d'Analyses _6ioquantitatives .Sequentielles) erstellt (BOISSEAU et al. 1990). Der sich erge
bende Kurvenverlauf zeigt eine gute Übereinstimmung mit den bathymetrischen Kurven, die für die Münster
länder Profile abgeleitet wurden (Abb. 8). Nach einem Vergleich mit der „Cycle chart" von HAQ et al. (1988) 
kann die „Formation de Jouansalles" mit den Zyklen 3.3 bis 4.1 verglichen werden. Eine biostratigraphische 
Verifikation dieser Zuordnung ist aber z.Z. nicht möglich, da die in Jouansalles analysierten Flachwasser
Ablagerungen nur grob mit Großforaminiferen gegliedert werden können. Selbst ein Vergleich mit der Gliede
rung an den Typ-Lokalitäten des Campans in der nördlichen Aquitaine ist aufgrund der bedeutenden faziellen 
Unterschiede nicht möglich. Die an beiden Lokalitäten auftretenden Großforaminiferen (z.B. Abrardia mosae 
und Siderolithes praevida/J) haben aufgrund der differierenden Fazies stark abweichende vertikale Ver
breitungen. 

Paläomagnetische Untersuchungen von CLAUSER (1988) im Typ-Campan ergaben nur unbefriedigende 
Ergebnisse. Von den 13 untersuchten Teilprofilen zeigten 10 eine so schwache Magnetisierung, daß keine 
Interpretation der Ergebnisse möglich war. Lediglich 3 Teilprofile von Aubeterre lieferten ein interpretierbares 
Polaritätsmuster des höchsten Obercampans mit dem eingeschalteten Reversal C 32 R. Dieses Teilprofil ist 
mit dem Profil Oberdarfeld 1 gut vergleichbar (LOMMERZHEIM & HAMBACH 1992, KAEVER & LOMMERZ
HEIM 1995). 

Vergleich mit dem Lägerdorf-Profil (N-Deutschland) 

Das Lägerdorf-Profil ist die Stratotyp-Lokalität für die boreale Oberkreide und wurde umfassend biostrati
graphisch bearbeitet. Das Campan wird hier mittels Belemniten, lnoceramen und Echinodermen in 14 Zonen 
untergliedert (SCHULZ et al. 1984): 

- Zone des Gonioteuthis granulataquadrata (Basis) 

- Zone des Sphenoceramus lingua und Gonioteuthis quadrata 

- Zone der Offaster pilula 

- Zone der Offaster pilula und Galeola senonensis 

- Zone der Galeola senonensis 

- Zone der Galeola papillosa 

- Zone der Echinocorys conica und Gonioteuthis quadrata gracilis 

- Zone der Gonioteuthis quadrata gracilis und Befemnitella mucronata senior 

Zone der Echinocorys conica und Belemnitella mucronata senior 

- Zone des Trachyscaphites spiniger und Galeola papillosa basiplana 

- Zone des Galerites roemeri 

- Zone des Bostrychoceras polyplocum 

- Zone der Belemnitella langei 

- Zone des Micraster grimmensis und Cardiaster granulosus (Top) 

Eine Korrelation der Münsterländer Faunen mit der Borealgliederung des Lägerdorf-Profils (SCHULZ et al. 
1984) ist gut möglich, da fast alle als boreale „Leitformen" identifizierten Belemniten, lnoceramen und Echi
nodermen auch aus dem Münsterland bekannt sind, wenn auch z.T. recht selten (z.B. ARNOLD 1964c, 
ERNST 1964a,b, 1970, SEITZ 1967, 1970) (Abb. 12). Ammoniten sind im Lägerdorf-Profil sehr selten, aber 
in der borealen Schichtenfolge des Raumes Braunschweig-Hannover mit einer Reihe stratigraphisch wichti
ger Taxa nachgewiesen (SCHMID & ERNST 1975, ERNST et al. 1979). Placenticeras bidorsatum findet sich 
hier bereits im tieferen Teil der granulataquadrata-Zone des unteren Untercampans. Im höchsten Unter
campan mit G. quadrata gracilis wurden Scaphites hippocrepis, S. cobbani und S. gibbus nachgewiesen. 
Während S. hippocrepis im Hannoveraner Raum relativ spät auftritt, entspricht das stratigraphische Niveau, 
in dem S. gibbus einsetzt (mittlerer Teil der conica / gracilis-Zone), den Beobachtungen im Münsterländer 
Becken (Abb. 12). S. cobbani ist aus dem oberen Untercampan von Grönland und den USA bekannt und 
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somit für großregionale Korrelationen von Interesse. Im Münsterländer Becken wurde die Art noch nicht 
nachgewiesen. Während der Pachydiscus stobaei im Münsterländer Becken bereits im höchsten Unter
campan (graci/is /senior-Zone) auftritt, findet sich diese Art im Hannoveraner Raum erst in der spiniger I 
basiplana-Zone. Die für die Definition der Unter- / Obercampan-Grenze wichtige Gattung Hoplitoplacenti
ceras ist aus dem Hannoveraner Raum nur in drei Exemplaren bekannt, von denen zwei nicht horizontiert, 
sondern als Lesestücke gefunden wurden. Das einzige, stratigraphisch gut zuzuordnende Stück (ein Hopli
toplacenticeras aus der coesfeldiense / dolbergense-Gruppe) wurde nur wenige Meter über der Grenze 
Unter-/ Obercampan gefunden. Ein H. vari stammt aus einem höheren Niveau (vermutlich untere bis mittlere 
spiniger / basiplana-Zone), während ein H. dolbergense stratigraphisch nicht genau zugeordnet werden kann. 
Trachyscaphites spiniger setzt im Hannoveraner Raum in der spiniger / basiplana-Zone ein, während diese 
Form im Münsterländer Becken bereits dicht über der Unter-/ Obercampangrenze beobachtet wurde. Inter
essant ist der Nachweis von Bostrychoceras junior in der graci/is /senior-Zone des obersten Untercampans 
von Hannover. Diese Art findet sich in Südschweden zusammen mit T. spiniger im sicheren unteren Ober
campan. Dies kann möglicherweise als Hinweis auf eine tiefere Position der Unter-/ Obercampangrenze i.S. 
der Ammonitenstratigraphie im Vergleich zur Borealgliederung gewertet werden. Wie bereits erwähnt, gibt es 
hierfür auch andere Hinweise im Münsterländer Becken. Im oberen Obercampan des Hannoveraner Rau
mes wurden Bostrychoceras polyplocum, Scaphites tuberculatus und S. greenlandicus nachgewiesen. Die
se Formen sind auch alle aus dem Münsterländer Becken bekannt, wobei in den hier untersuchten Bohrun
gen aber nur B. polyplocum beobachtet wurde. Wie SCHMID & ERNST (1975) ausgeführt haben, sind die 
beiden Scaphiten für die Korrelation mit der Western lnterior Provinz (USA) von besonderem Interesse, da 
hier im mittleren Obercampan sehr nahe verwandte Formen (S. gi//iCOBBAN & JELETZKY 1965) auftreten. 
Die Borealgliederung des höchsten Obercampans oberhalb der polyplocum-Zone stützt sich auf Belemniten 
und Echiniden, während keine Ammoniten mehr bekannt sind. Im Lägerdorf-Profil wie auch im Münsterlän
der Becken finden sich in diesem Niveau Belemnitellen aus der langei / najdini-Gruppe (Abb. 12). 

Eine umfassende Revision und stratigraphische Neubewertung der Benthosforaminiferenfaunen des Lä
gerdorf-Profils führte SCHÖNFELD (1990) durch. Eine Korrelation dieser Foraminiferengliederung in 11 Zo
nen mit den Münsterländer Faunen ist erst nach deren Neubearbeitung möglich. 

Leider sind die Sedimente an der borealen Stratotyp-Lokalität Lägerdorf nur so schwach magnetisiert, daß 
keine magnetostratigraphische Interpretation möglich ist (HAMBACH pers. Mitt., HANSEN et al. 1992). 

SCHÖNFELD (1990) bestimmte für die benthonischen Foraminiferenfaunen aus dem Oberconiac bis Un
termaastricht des Lägerdorf-Profils eine Innovationsrate, die die Anzahl der neu einsetzenden Arten pro 
ZeitinteNall darstellt. Er konnte nachweisen, daß die Änderungen der Innovationsrate mit eustatischen Meeres
spiegelschwankungen korrelieren. Durch Vergleich mit der „Cycle-Chart" von HAQ et al. (1988) können die 
beobachteten Sequenzen den Zyklen 3.4 bis 4.4 zugeordnet werden und sind auch mit den bathymetrischen 
KuNen des Münsterländer Beckens gut zu vergleichen (KAEVER & LOMMERZHEIM 1991) (Abb. 8). Auf
grund der umfassenden biostratigraphischen Bearbeitung des Lägerdorf-Profils (SCHULZ et al. 1984) ist 
auch eine Korrelation der Zyklen mit der Makroinvertebraten-Gliederung des borealen Raumes möglich. 
Nach diesen Untersuchungen verlaufen die Grenzen Santon / Campan im Zyklus 3.4, Unter-/ Obercampan 
im unteren Teil des Zyklus 4.1 und Campan / Maastricht im Zyklus 4.4. Diese Korrelation deckt sich weitge
hend mit den Korrelationen zwischen den bathymetrischen Kurven und der biostratigraphischen Gliederung 
im Münsterländer Becken (Abb. 7, 8). 

Eine qualitative Erfassung großregionaler Meeresspiegelschwankungen in NW-Europa aufgrund fazieller 
Merkmale führte HANCOCK (1989, 1990) durch. Als stratigraphisch signifikante Ereignisse mit großer regio
naler Verbreitung identifizierte er in der Oberkreide 5 ausgeprägte Transgressionspeaks, von denen 2 in das 
Santon und Campan fallen: einen obersantonen Meeresspiegelhochstand, der in den mittleren Teil der Zone 
des Uintacrinus socialis fällt, sowie ein zweites Maximum zu Beginn der Zone der Belemnitella langei. Wäh
rend der obersantone Meeresspiegelhochstand in den eustatischen KuNen des Münsterländer Beckens 
deutlich entwickelt ist, ist die Transgression zu Beginn der langei-Zone - möglicherweise aufgrund ausge
prägter Hebungen, die an der Grenze Campan / Maastricht zum Trockenfallen des Beckens führten - nicht 
zu erkennen. Im Münsterländer Becken tritt der bedeutendste campane Meeresspiegelhochstand im basa
len Teil des Obercampans (vari-Zone) auf. 

Vergleich mit anderen Ablagerungsräumen 

In N - S p a n i e n ( E - B a r r a n c a ) wird die Grenze Santon / Campan durch einen Hardground 
charakterisiert, der auf eine Sedirnentationsunterbrechung und Schichtlücke hinweist (KÜCHLER & KUTZ 
1989). Über dieser Schichtlücke setzt Offaster pomeli ein, der eng verwandt ist mit Offaster pilula. 0. pilula 
charakterisiert im Lägerdorf-Profil das mittlere Untercampan, so daß KÜCHLER & KUTZ (1989) vermuteten, 
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daß die granulatquadrata- und die lingua / quadrata-Zonen in der E- Barranca fehlen (Abb. 12). Da 0. pilula 
in SE-England aber bereits an der Campan-Basis auftritt, ist der Umfang der Schichtlücke im Grenzbereich 
Santon / Campan in N-Spanien noch unklar. Das höhere Untercampan wird durch Scaphites hippocrepis III , 
Menabites sp., Menabites (Australiella) australis, Delawarella sp. und Submortoniceras sp. charakterisiert 
und kann durch verschiedene Echinocorys-Arten weiter unterteilt werden. Diese Faunen zeigen enge Bezie
hungen zur „delawarensis-Zone" des Typ-Campans und können mit den Münsterländer Faunen nur mit Hilfe 
der Echiniden korreliert werden. Die Grenze Unter-/ Obercampan wird in N-Spanien durch das Einsetzen 
von Hoplitoplacenticeras marroti definiert. Der Trachyscaphites spiniger setzt hier erst im höheren Teil der 
marroti-Zone ein. Das höhere Obercampan konnte, ähnlich wie in Polen (BLASZKIEWICZ 1980), in eine 
untere polyplocum-Zone und eine obere Didymoceras-Zone gegliedert werden. Die Didymoceras-Zone ent
spricht den obersten Campanschichten des Münsterländer Beckens, die ebenfalls verschiedene Nostoceras 
(Didymoceras)-Arten geliefert haben (= Schichten ohne Nostoceras polyplocum sensu ARNOLD 1964c) 
(Abb. 12). 

In der a 1 p i n e n G o s a u k r e i d e ist unteres Untercampan durch Placenticeras cf. bidorsatum be
legt (SUMMESBERGER 1985) (Abb. 12). Etwas jünger ist die Fauna von Kainach mit Placenticeras milleri 
und Scaphites hippocrepis. Faunen des unteren Obercampans mit Hoplitoplacenticeras vari oder Trachy
scaphites spiniger sind bis jetzt nicht bekannt. Aus dem Ultrahelvetium des Gschliefgrabens beschrieben 
KENNEDY & SUMMESBERGER (1984) eine Fauna des oberen Obercampans mit Nostoceras (Bostrycho
ceras) polyplocum, Nostoceras (Didymoceras) donezianum u.a. 

BLASZKIEWICZ (1980) definierte das basale Campan in P 9"1 e n du.rch Gonioteuthis granulata und 
legte die Santon / Campan-Grenze somit etwas tiefer als in der Borealgliederung des Lägerdorf-Profils, wo 
die Grenze durch G. granulataquadrata festgelegt wird. Das obere Untercampan wird durch G. quadrata 
charakterisiert. Das basale Obercampan zeichnet sich durch Neancyloceras phaleratum und Belemnitella 
mucronata senior aus. In dieser Zone tritt auch erstmals Trachyscaphites spiniger auf, so daß diese Grenze 
in etwa der Grenze Unter- / Obercampan im Münsterländer Becken entspricht. Allerdings findet sich 8. mu
cronata senior im Münsterland bereits im höchsten Untercampan und T. spiniger erst etwas oberhalb der 
durch Hoplitoplacenticeras definierten Unter- / Obercampan-Grenze. Die polnische Fauna der polyplocum
Zone zeigt eine weitgehende Übereinstimmung mit der entsprechenden Fauna des Münsterlandes, wobei in 
beiden Verbreitungsräumen neben dem Zonenfossil u.a. auch Trachyscaphites pulcherimus und Scaphites 
greenlandicus auftreten. Didymoceras donezianum und Nostoceras pozaryskii, die in Polen zwei Zonen 
oberhalb der polyplocum-Zone charakterisieren, konnten im Münsterland noch nicht nachgewiesen werden. 

Die Korrelation der Münsterländer Faunen mit den campanen Faunen der W e s t e r n 1 n t e r i o r 
Provinz ist schwierig , doch wurden in diesem Raum inzwischen einige Ammonitentaxa nachgewiesen, 
die auch aus Europa bekannt sind (COBBAN & KENNEDY 1992). Die Basis des Campans wird hier durch 
Scaphites leei III charakterisiert, die höheren Teile des Untercampans durch die Evolutionsglieder des S. 
hippocrepis sowie zwei Arten der Gattung Baculites (Abb. 12). Während S. hippocrepis III im Münsterländer 
Becken bis zur Unter- / Obercampan-Grenze reicht, folgen in der Western lnterior Provinz über dieser Zone 
noch zwei Baculitiden-Zonen bis zur Grenze Unter- / Mittelcampan. In der Baculites mclearni-Zone des 
unteren (nicht basalen) Mittelcampans wurden Hoplitoplacenticeras und Trachyscaphites spiniger beobach
tet, in der darunter liegenden Zone des Baculites obtusus der Menabites (Delawarella) danei. Vermutlich 
verläuft zwischen diesen beiden Zonen die Grenze Unter-/ Obercampan i.S. der europäischen Gliederung 
(Abb. 12). Der Scaphites gilli, der eng verwandt ist mit dem S. greenlandicus aus der polyplocum-Zone 
Mitteleuropas, tritt in den Western lnterior erstmals in der Baculites perplexus-Zone des höheren Mittel
campans auf. Das höchste Obercampan wird u.a. durch verschiedene Didymoceras und Exiteloceras-Arten 
gegliedert, die z.T. in Europa durch nahe verwandte Taxa vertreten werden (Spanien: KÜCHLER & KUTZ 
1989, Frankreich: KENNEDY 1986, Österreich: KENNEDY & SUMMESBERGER 1984, Polen: BLASZ
KIEWICZ 1980). 

WARD et al. (1983) und VEROSUB et al. (1989) beschrieben aus Ca 1 i f o r n i e n verschiedene Santon 
/ Campan-Profile, die biostratigraphisch und paläomagnetisch untersucht wurden. Die biostratigraphische 
Korrelation mit den europäischen Faunen ist schwierig , da die californischen Profile lückenhaft und z.T. 
gestört sind sowie eine stark abweichende, arme Makrofauna der pazifischen Faunenprovinz geliefert ha
ben . Ein wichtiges Hilfsmittel bei der Korrelation mit europäischen Gliederungen stellen daher die paläomagneti
schen Untersuchungsergebnisse dar, durch die nachgewiesen werden konnte, daß die californischen Profile 
die C 33 R aufschließen und somit direkt mit den Münsterländer Profilen verglichen werden können. Die C 33 
R wird in Californien von der Zone des Sphenoceramus schmidti unterlagert. Diese Zone reicht im pazifi
schen Raum vom Obersanton mit Pseudoschloenbachia umbulazi bis in das Untercampan mit Canadoceras 
multisu/catum, C. yokoyamai u.a. (HAGGART 1984, HAGGART & WARD 1984, JELETZKY 1970, MATSU-
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MOTO 1984, WARD et al. 1983). Im Hangenden schließt sich die Zone des Baculites chicoensis an, die u.a. 
auch Submortoniceras chicoense und Globotruncana stuartiformisführt und somit sicher in das Untercampan 
zu stellen ist. Falls die Santon / Campan-Grenze, wie vermutet, im Bereich der schmidti-Zone verläuft, ist die 
Basis der chicoense-Zone aber nicht mit der Basis der bidorsatum-Zone zu korrelieren, wie VEROSUB et al. 
(1989) dies vermuteten. 30- 90 m über der Basis der chicoense-Zone liegt die Untergrenze der C 33 R. Etwa 
im unteren Drittel der C 33 R verläuft die Liegendgrenze der Zone des Baculites inornatus und Desmophyl/i
tes diphylloides. Baculites inornatus setzt in Californien anscheinend im höchsten Untercampan ein, wo die 
Art zunächst noch mit B. chicoensis vergesellschaftet ist (VEROSUB et al. 1989). Die Verbreitung dieser Art 
reicht in etwa bis in den Grenzbereich Campan / Maastricht. 

Faßt man die Ergebnisse der kalifornischen Untersuchungen zusammen, so scheint die Basis C 33 R hier 
deutlich oberhalb der Santon / Campan-Grenze etwa im mittleren Untercampan zu verlaufen. Die Grenze 
Unter- / Obercampan erstreckt sich etwa im unteren Drittel des Reversals. Diese Beobachtungen stimmen 
weitgehend mit den Untersuchungsergebnissen der münsterländer Bohrungen überein. 

Biostratigraphische Korrelationen zwischen p e 1 a g i s c h e n A b 1 a g e r u n g s r ä u m e n und 
Sehelfbereichen sind häufig schwierig, da die biostratigraphische Gliederung der Tiefseeablagerungen auf 
planktonischen Mikroorganismen (Foraminiferen, Coccolithen, Radiolarien) basiert, die in Sehelfbereichen -
soweit sie hier überhaupt auftreten - meist eine deutlich abweichende vertikale Reichweite aufweisen. Ein 
wichtiges Hilfsmittel für Korrelationen bieten daher auch hier die paläomagnetischen Messungen. So führten 
HAMBACH & KRUMSI EK (1991) Korrelationen der Münsterländer Polaritätsprofile mit pelagischen Profilen 
im Belluno-Becken und im umbrischen Apennin (S-Alpen), in S-Californien sowie dem DSPD Site 530 im 
Angola-Becken durch. 

Von Bedeutung für die Korrelation mit pelagischen Ablagerungsräumen ist außerdem das anoxische Event, 
das im oberen Mittelsanton bis oberen Untercampan in der Trogfazies des Münsterländer Becken nachge
wiesenen wurde. Dieses Litho-Event entspricht trotz seiner Ausbildung im europäischen Schelf in seinen 
sedimentologisch-geochemischen und faunistischen Merkmalen sowie in der Altersstellung weitgehend 
gleichaltrigen C'org-Anomalien im N - At 1 anti k (HART & LEARY 1990, LOMMERZHEIM 1988). So be
schrieben z.B. NYONG & OLSSON (1984) ein OAE (= Oceanic Anoxie Event) aus obersantonen bis unter
campanen Ablagerungen des mittleren Schelfs bis oberen Kontinentalabhangs des „Baltimore Canyon Trou
gh" (COST B-2, COST B-3) und KUHNT et al. (1989) aus gleichaltrigen Tiefwasser-Ablagerungen des NW
Atlantik (DSDP-Bohrung 603). Diese OAEs werden durch die weiträumige Ausbildung einer Sauerstoff-Mini
mum-Zone im höheren Teil des Wasserkörpers erklärt (JENKYNS 1980, SOUTHAM et al. 1982). Ihr Auftre
ten korreliert meist mit weltweiten Transgressionsereignissen, im vorliegenden Fall mit der Ober-santon
Transgression. Das obersantone bis untercampane OAE überschneidet sich im oberen Teil mit dem LMCE 
(= Lower / Middle Campanian Event), einem weiteren im pelagischen Raum weit verbreiteten Bioevent, das 
durch Radiolarien-Massenvorkommen charakterisiert wird (KUHNT et al. 1989). Ein vergleichbarer Produk
tivitätspeak von kieseligen Organismen ist im Münsterländer Becken nicht zu beobachten, aber die ebenfalls 
charakteristische Änderung in der Zusammensetzung der Agglutinantierfaunen ist erkennbar. 

6. SYSTEMATISCHER TEIL 

Bemerkungen: Bei den folgenden Beschreibungen werden alle Maße in mm angegeben. Es werden jeweils nur die 
Maße der am besten erhaltenen Stücke angeführt. Abkürzungen: D =Durchmesser, Wh= Windungshöhe, Wb= Windungs
breite, Nw = Nabelweite (Umbilicus) , L = Länge, RI = Rippenindex. 

Ordnung: Ammonoidea Z!TIEL 1884 

Unterordnung: Phylloceratina ARKELL 1950 

Superfamilie: Phyllocerataceae ZITIEL 1884 

Familie: Phylloceratidae ZITIEL 1884 

Unterfamilie: Phylloceratinae ZITIEL 1884 

Gattung: Phylloceras SUESS 1865 

Typ - Spezies: Ammonites heterophyllus SOWERBY 1820 

Untergattung: Hypophylloceras SALFELD 1924 

Synonym: Neophylloceras SHIMIZU 1934 

Typ - Spezies: Phylloceras onoense STANTON 1895 
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Phylloceras (Hypophylloceras) rousseli (DE GROSSOUVRE 1894) 
Abb. 13c; Tat. 7, Fig. 2 

1894 Schlüteria rousseli DE GROSSOUVRE, S. 217, Tat. 24, Fig. 2 

v 1991 Phylloceras (Hypophylloceras) sp. - HISS & LOMMERZHEIM, S. 127 

L e c tot y p u s: Als Lectotypus wird hiermit das Orginal zu DE GROSSOUVRE 1894, Tat. 24, Fig. 2 festgelegt. 

Mater i a 1: 2 pyritisierte, seitlich komprimierte , juvenile Gehäuse (Skulptursteinkerne) 

Maße: D Wh Wh(%) Nw Nw(%) 

Herb.45;281,35 m 15 8 53 2 13 

Lectotypus 59 34 57 7 12 

Bes c h r e i b u n g : Das Gehäuse ist flach scheibenförmig und involut aufgerollt. Der Nabel ist im Ver
gleich zu anderen Phylloceras (Hypophylloceras)-Arten relativ weit und liegt weniger exzentrisch. Die Um
gänge sind stark hochmündig. Die Windungsbreite kann aufgrund der seitlichen Komprimierung nicht ange
geben werden. Die Flanken scheinen abgeflacht bzw. schwach konvex gewölbt zu sein. Die Schale zeigt 
eine feine, dichte, gerade, rectiradiate Berippung, die nur auf dem äußeren Teil der Flanken deutlich erkenn
bar ist und zum Nabel hin verblaßt. Die Lobenlinie ist nur fragmentarisch erhalten. 

B e z i e h u n g e n: Der Phylloceras (Hypophylloceras) nera (FORBES 1846) aus dem Untermaastricht 
zeigt eine sehr ähnliche Berippung, unterscheidet sich aber vom H. rousseli durch das periodische Auftreten 
stärkerer Rippen und einen engeren, stärker exzentrischen Nabel. Eine gerade, radiale Berippung zeigt auch 
der P. (H.) hetonaiense (MATSUMOTO 1942) aus dem japanischen Campan, der aber wesentlich engnabe
liger ist und in der Jugend schwache Umbilikalknoten zeigt. Der untercampane P. (H.) bodei (MÜLLER & 
WOLLEMANN 1906) wird durch eine ähnliche, nur ganz schwach bikonvex verlaufende Berippung, die sich 
nabelwärts abschwächt, charakterisiert, ist aber wesentlich engnabeliger. P. (H.) pergensi (DE GROSSOU
VRE 1894) aus dem Obercampan von Frankreich ähnelt dem P. (H.) rousseli hinsichtlich der Gehäusegestalt, 
doch verläuft die schwach konkav gebogene Berippung ohne Abschwächung über die Flanken bis zur Nabel
kante. 

V e r b r e i t u n g: Obersanton von Südfrankreich und Untercampan von NW-Deutschland (Münsterländer 
Becken). 

Die hier untersuchten Exemplare stammen aus dem unteren Untercampan (Zone des Placenticeras bidor
satum und Hauericeras pseudogardem) der Bohrung Herbem 45 E 1 und dem mittleren Untercampan (Zone 
des Scaphites hippocrepis, etwa Bereich der pilula-Zone) der Bohrung Metelen 1001. 

Phylloceras (Hypophylloceras) cf. velledaeformis 
(SCHLÜTER 1871) 

Tat. 7, Fig. 1 

cf.: 1871 Ammonites Velledaeformis SCHLÜTER, S. 84 

1872 Ammonites Velledaeformis SCHLÜTER.- SCHLÜTER, S. 60,Taf.18, Fig. 4, 5, ?7 (non 6 = Partschiceras forbesia 
num) 

1991 Phyl/oceras (Neophyl/oceras) velledaeformis (SCHLÜTER).- RIEGRAF & SCHEER, S. 366, Tat. 18, Fig . 4, 5, ?7 

L e c t o t y p u s: Hiermit wird das Orginal zu SCHLÜTER (1872), Tat. 18, Fig. 4, 5 aus dem Untermaastricht von 
Lüneburg als Lectotypus des Phyl/6ceras (Hypophylloceras) velledaeformis festgelegt. 

M a t e r i a 1: 1 pyritisiertes, seitlich komprimiertes Gehäuse (Skulptursteinkern) 

Maße: D Wh Wh(%) Nw Nw(%) 

Herb.45;324,8 m 39 20 51 Nabel geschlossen 

Lectotypus 78 44 56 2 2 
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Abbildung 13: Windungsquerschnitte verschiedener Ammoniten aus dem Münsterländer Santon und Cam

pan. 

a. Desmophyllites larteti (SEUNES 1891) 

b. Eulophoceras austriacum (SUMMESBERGER 1979) 

c. Phylloceras (Hypophylloceras) rousseli (DE GROSSOUVRE 1894) 

d. Menabites (Delawarella) (?) sp. 

e. Tetragonites(?) obscurus (SCHLÜTER 1872) 

f. Anagaudryceras sp. ex aff. mikobokense COLLIGNON 1956 

g. Baculites incurvatus DUJARDIN 1837 

Bes c h reib u n g: Das Gehäuse ist flach scheibenförmig und sehr eng involut aufgerollt. Der Nabel ist 
geschlossen. Die Umgänge sind stark hochmündig. Aufgrund der seitlichen Komprimierung kann das taxono
misch wichtige Verhältnis Windungsbreite / Windungshöhe nicht angegeben werden. Die Flanken sind leicht 
konvex gewölbt. Die maximale Windungsbreite scheint im unteren Teil der Flanken erreicht zu werden. Die 
Schale ist in der Jugend bis auf eine ganz schwache, feine Berippung auf der äußeren Flankenhälfte glatt. 
Die Berippung wird erst auf der letzten Hälfte der Außenwindung deutlich entwickelt. Die feinen, dichten, 
sinuosen Rippen sind hier auf dem äußeren Teil der Flanken deutlich und scharf ausgebildet und verblassen 
nabelwärts. Die Lobenlinie ist nur fragmentarisch erhalten. 

B e z i e h u n g e n: Das oben beschriebene Stück ähnelt dem P. (H.) velledaeformis durch die stark 
involute Aufrollung, die leicht konvex gewölbten Flanken und die sinuose Berippung. Die Rippen reichen 
aber beim P. (H.) velledaeformis bis an die Nabelkante und schwächen sich auch in der Jugend nicht so stark 
ab. Außerdem ist die Berippung feiner und stärker geschwungen. Die vorliegende Form entspricht dem 
„Phylloceras velledaeformis", den GIERS (1964) aus dem oberen Untercampan und unteren Obercampan 
von Beckum beschrieben hat. Nahe verwandt ist auch der P. (H.) ramosus (MEEK 1858) aus dem Ober
campan des pazifischen Raumes, der ein ähnlich schwach skulptiertes Jugendstadium und ein deutlich und 
gröber beripptes Endstadium zeigt. Die Berippung verblaßt nabelwärts. Die Art unterscheidet sich aber durch 
stärker abgeflachte Flanken und eine größere Nabelweite. Der P. (H.) woodsi (VAN HO EPEN 1921) aus dem 
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Obersanton von Südafrika wird ebenfalls durch ein engnabeliges Gehäuse und ein Verblassen der Berip
pung unterhalb der Flankenmitte charaktersiert. Die Berippung ist aber nur schwach gebogen und die Flan
ken sind abgeflacht und subparallel. 

V e r b r e i tu n g: SCHLÜTER (1871, 1872) beschreibt den H. velledaeformis aus dem Untermaastricht 
von Lüneburg. Das vorliegende Stück stammt aus dem unteren Untercampan (Zone des Placenticeras bi
dorsatum und Hauericeras pseudogardem) der Bohrung Herbem 45 E 1. Nach GIERS (1964) ist die Form 
nicht selten im oberen Untercampan (Zone des Scaphites gibbus) und unteren Obercampan (Zone des 
Hoplitoplacenticeras van) des Beckumer Raumes. 

Phyl/oceras (Hypophylloceras) sp. 
Taf. 7, Fig. 3 

Bemerkungen: Es liegen drei schlecht erhaltene Exemplare aus dem unteren Untersanton (Zone des 
Texanites pseudotexanus und Placenticeras polyopsis) bis unteren Obersanton (Zone des Desmophyl/ites 
larteti und Boehmoceras arculus) der Bohrungen Wulfen 6 und Donar 5 vor. Die sehr engnabeligen (Nw: 5 -
1 o %), hochmündigen Gehäuse zeigen eine feine, dichte, leicht geschwungene Berippung. 

Unterordnung: Lytoceratina HYATT 1889 

Superfamilie: Tetragonitaceae HYATT 1900 

Familie: Tetragonitidae HYATT 1900 

Gattung: Tetragonites KOSSMAT 1895 

Typ - Spezies: Ammonites timotheanus PICTET 1848 

Tetragonites(?) obscurus (SCHLÜTER 1872) 
Abb. 13e; Taf. 3, Fig. 5-7 

1872 Ammonites obscurus SCHLÜTER, S. 70, Tat. 22, Fig. 9, 10 

? 1872 Ammonites cf. /cenicus SHARPE.- SCHLÜTER, S. 69, Tat. 22, Fig. 8 

1961 Damesites obscurus SCHLÜTER.- COLLIGNON, S. 95 

? 1982 Damesites cf. compactus (VAN HOEPEN 1921).- IMMEL et al., S. 14, Tat. 2, Fig. 6 

1982 Damesites sp.- IMMEL et al., S. 15, Tat. 2, Fig. 7 

1984 Tetragonites cf. obscurus SCHLÜTER.- KENNEDY & SUMMESBERGER, S.153, Tat. 2, Fig. 10 - 12 

1991 Gaudryceras obscurum (SCHLÜTER).- RIEGRAF & SCHEER, S. 374, Tat. 22, Fig. 8?, 9, 10 

v 1991 Tetragonites cf. obscurus (SCHLÜTER).- HISS & LOMMERZHEIM, S. 127 

1995 Tetragonites obscurus (SCHLÜTER).- KENNEDY & KAPLAN, S. 30 

L e c tot y p u s: Orginal zu SCHLÜTER 1872, Tat. 22, Fig. 9, 1 O; festgelegt durch KENNEDY & KAPLAN (1995). 

Be m e r k u n g e n: Nach RIEGRAF & SCHEER (1991) sind die von v.d.MARCK (1858) beschriebenen Rhyncholithen 
„Rhynchoteuthis minima" und „Rhynchoteuthis monasteriensis" aller Wahrscheinlichkeit nach die Oberkiefer dieser Art. 
Falls dies zuträfe, hätte der Name Tetragonites(?) minimus (v.d.MARCK 1858) Priorität. 

M a t e r i a 1: 4 z.T. seitlich komprimierte Skulptursteinkerne 

Maße: D Wh Wh(%) Nw Nw(%) 

Lectotypus 27,5 13 47 6 22 

Donar 5;11,0 m 22 9 41 6 27 

Met.1001 ;220,65 m 20 10 50 5 25 

B e s c h r e i b u n g: Das Gehäuse ist mäßig involut aufgerollt. Der Querschnitt ist rectangular bis 
quadrangular mit breiter, flacher, an den Schultern abgerundeter Ventralseite, abgeflachten Flanken und 
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abgerundeter Nabelkante. Die Ventralseite zeigt einen deutlichen, flachen Siphonalkiel. Die Schale ist, abgese
hen von vereinzelten, sinuosen Einschnürungen, glatt. 

Be m e r k u n g e n: Die Art wird z.Z. von ERNST, KAPLAN & KENNEDY revidiert. Nach diesen Autoren 
zeigt der Lectotypus am Übergang vom Venter zu den Flanken je einen zusätzlichen schwachen Längskiel. 
An den vorliegenden, leicht verdrückten Stücken ist auf der Ventralseite nur ein Kiel erkennbar. Von den 
genannten Autoren wurde auch die Lobenlinie des „Ammonites obscurus" untersucht, die für eine Zuordnung 
zu den Tetragonitidae spricht. Die generische Zuordnung dieses Taxons zu Tetragonites ist aber noch unklar, 
da die beobachteten Kiele auf der Ventralseite für Tetragonites untypisch sind. Aufgrund dieser Kiele wurde 
die Art früher zu Damesites MATSUMOTO 1942 (Familie: Desmoceratidae) gestellt (COLLIGNON 1961 ). 
Diese Gattung unterscheidet sich aber durch ihre involute, stark hochmündige Gehäusegestalt sowie die 
Lobenlinie. Unter den Tetragonitidae zeigt die Gattung Saghalinites WRIGHT & MATSUMOTO 1954 ähnlich 
schlanke Umgänge sowie ventrale Kiele wie der „Ammonites obscurus", doch sind die Gehäuse dieser Gat
tung wesentlich stärker evolut aufgerollt und weisen einen trapazoidalen Windungsquerschnitt sowie zahlrei
che deutliche Einschnürungen auf. Somit wird die SCHLÜTER'sche Art vorerst unter Vorbehalt bei Tetra
gonites belassen. 

B e z i e h u n g e n: Die Abgrenzung der Arten von Tetragonites ist häufig schwierig, da u.a. auch der 
Windungsquerschnitt oder Merkmale der Lobenlinie als Kriterien genutzt werden. Somit ist eine eindeutige 
Unterscheidung der Arten nur bei gut erhaltenem, unverdrückten Material möglich. Derartiges Material liegt 
mir aus dem Münsterländer Becken nicht vor. Man kann aber feststellen, daß die Involution, der tendenziell 
eher subquadrate Querschnitt und das Verhältnis Wh/ D des T.(?) obscurus in etwa dem anderer Tetragoni
tes-Arten entspricht (z.B. T. superstes VAN HOEPEN 1921: 26 - 28 % Nw, 43 % Wh; T. popetensis YABE 
1903: 31 - 32 % Nw, 40 - 43 % Wh; vgl. MATSUMOTO & MIYAUCHI 1984). Die Art unterscheidet sich von 
allen anderen Tetragonites-Arten durch die Ventralkiele. 

V e r breit u n g: In der österreichischen Gosaukreide findet sich die Art im Obercampan (KENNEDY & 
SUMMESBERGER 1984), eventuell auch schon im Untersanton (IMMEL et al. 1982). In N-Spanien tritt die 
Art in der polyplocum-Zone auf (KÜCHLER & KUTZ 1987). SCHLÜTER (1872 - 76) gibt für die Art im Mün
sterländer Becken eine Verbreitung vom unteren Untercampan mit Placenticeras bidorsatum bis zum unte
ren Obercampan mit Hoplitoplacenticeras vari an. Das Exemplar aus der Bohrung Metelen 1001 stammt aus 
der Zone des Hoplitoplacenticeras vari (unteres Obercampan). In der Bohrung Donar 5 wurde die Art im 
höheren Obercampan (ca. 150 m über der Grenze Unter-/ Obercampan) gefunden. 

Familie: Gaudryceratidae SPATH 1927 

Gattung: Anagaudryceras SHIMIZU 1934 

Typ - Spezies: Ammonites sacya FORBES 1846 

Anagaudryceras sp. ex aff. mikobokense COLLIGNON 1956 
Abb. 13f; Tat. 7, Fig. 4 

M a t e r i a 1: ein unvollständiger und ein kompletter Skulptursteinkern; beide Stücke sind seitlich komprimiert. 

Maße D Wh Wh(%) Nw Nw(%) 

Herb.45;523,5 m 70 26 37 25 36 

Met.1001 ;278,5 m 58 25 43 18 34 

Bes c h r e i b u n g: Die Gehäuse sind mäßig evolut aufgerollt. Die Windungen zeigen in der Jugend einen 
deutlich rundlichen, später einen etwas höher mündigen, abgerundet quadrangularen bis rectangularen Quer
schnitt mit abgeflachten Flanken. Die Nabelwand steigt zur abgerundeten Nabelkante gleichmäßig an. Die 
Ventralseite ist breit gerundet. Die Schale ist bis auf schwache, breite, rectiradiate Wulstrippen und schwa
che, gerade bis leicht konvexe Einschnürungen glatt. Der Mündungssaum wird von einer schwachen Ein
schnürung begleitet und zeigt einen leicht konvexen Verlauf. Die Lobenlinie ist nur schlecht und fragmenta
risch erhalten, läßt aber eine typische gaudryceratide Form erkennen. 

B e z i e h u n g e n: Die Gehäuse gehören zu einem Vertreter der wenig skulptierten Formen der Gattung. 
Die wichtigsten Arten dieser Gruppe sind in der höheren Oberkreide der A. mikobokense COLLIGNON 1956 
aus dem Untermaastricht von Californien, Madagascar und S-Afrika, A. yamashitai (YABE 1903) aus dem 
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Santon von Japan und A. politissimum (KOSSMAT 1895) aus dem Turon bis Santon von Indien (siehe Dis
kussion bei HORWARTH 1965, S. 358). Diese Taxa unterscheiden sich nur geringfügig im Querschnitt, der 
Nabelweite und der schwachen Skulptur. Das nur mäßig erhaltene vorliegende Material reicht für eine ein
deutige Bestimmung nicht aus. Soweit erkennbar, besteht aber die beste Übereinstimmung mit dem A. miko
bokense COLLIGNON (1956, S. 59, Tat. 8, Fig. 1) sowohl hinsichtlich der Gehäusegestalt (Wh: 41 %, Nw: 34 
%) wie auch bezüglich der Skulptur. 

V e r b r e i tu n g: Es liegt ein Exemplar aus dem mittleren Untercampan (Zone des Scaphites hippocrepis, 
etwa Bereich der pilula-Zone) der Bohrung Metelen 1001 vor. 

Unterordnung: Ammonitina HYATT 1889 

Superfamilie: Desmocerataceae ZITTEL 1895 

Familie: Desmoceratidae ZITTEL 1895 

Unterfamilie: Puzosiinae SPATH 1922 

Synonym: Hauericeratinae MATSUMOTO 1938 

Gattung: Hauericeras DE GROSSOUVRE 1894 

Typ - Spezies: Ammonites pseudogardeni SCHLÜTER 1872 

Synonym: Gardeniceras MATSUMOTO 1955 (siehe Diskussion bei IMMEL et al. 1982) 

D i a g n o s e: Aufrollung evolut bis involut; Windungsquerschnitt hoch, fastigat, Flanken flach, hoher 
scharfer, septicarinater Kiel; deutliche Einschnürungen, auf der Flanke mit variablem Verlauf, auf der Ventral
seite immer vorgezogen, z.T. von Rippen begrenzt („Varices"); ansonsten meist skulpturlos, selten schwache 
Rippen und Knoten; Sutur mäßig bis stark zerschlitzt mit breiten, bifiden Foliolen aller Sättel, Loben annä
hernd bilateral symmetrisch und trifid, Suturalloben z.T. reduziert. 

Bemerkungen: Die Abgrenzung der verschiedenen Taxa der Gattung Hauericeras bereitet aufgrund 
der Merkmalsarmut der Gehäuse und der Variabilität der wenigen vorhandenen Skulpturmerkmale Probleme. 
Als Artmerkmale werden der Aufrollungsmodus, die Anzahl und der Verlauf der Einschnürungen sowie son
stige Skulpturen angesehen. Die Anzahl und der Verlauf der Einschnürungen kann innerhalb einer Art erheb
lich variieren (vgl. IMMEL et al. 1982). Außerdem werden diese Merkmale stark vom Erhaltungszustand des 
Materials beeinflußt. Einige Exemplare lassen auch keinerlei Einschnürungen erkennen. Die Schalenskulptur 
beschränkt sich meist auf Varices. Ein wichtiges Merkmal bei der Artabgrenzung ist der Aufrollungsmodus. 
Aufgrund der schwierigen Artabgrenzung der glatten Hauericeraten sind speziell ältere Literaturangaben, 
wenn keine exakten Beschreibungen und guten Abbildungen vorliegen, ohne Revision des Orginalmaterials 
nicht interpretierbar. So wird in der Literatur zur Stratigraphie des Münsterländer Beckens häufig nur zwi
schen glatten Formen vom pseudogardeni-Typ, dem beknoteten buszii-Typ und berippten Formen vom c/y
pea/e-Typ (= Tragodesmoceras clypeale) unterschieden (z. B. WEGNER 1905, RIEDEL 1931, ARNOLD & 
WOLANSKY 1964). 

V e r b r e i t u n g: Coniac bis Maastricht von Europa, Südafrika, Madagascar, Südindien, Japan und 
Westaustralien. 

Hauericeras mengedensis (SCHLÜTER 1876) 
Abb. 14a,b; Tat .1, Fig. 1-3 

1876 Ammonites mengedensis SCHLÜTER, S. 154, Tat. 40, Fig. 9, 10 

1925 Puzosia mengedensis SCHLÜTER.- DIENER, S. 122 

1931 Puzosia mengedensis SCHLÜTER.- RIEDEL, S. 622 

1990 Hauericeras mengedensis SCHLÜTER, Microconch.- MATSU MOTO, TOSHIMITSU & KAWASHITA, S. 442 

1991 Puzosia mengedensis (SCHLÜT.).- RIEGRAF & SCHEER, S. 411, Tat. 40, Fig. 9, 1 O 

1994 Tragodesmoceras(?) mengedensis (SCHLÜTER).- KAPLAN & KENNEDY, S. 39, Tat. 6, Fig. 1, 2, 7 

L e c tot y p u s: Das Orginal zu SCHLÜTER (1876), Tat. 40, Fig. 9 aus dem Emscher-Mergel (Unterconiac-Untersanton) 
der ZecheAlstaden südlich Oberhausen; festgelegt durch KAPLAN & KENNEDY (1994) 
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Abbildung 14: Hauericeras mengedensis (SCHLÜTER 1876), a. Suturlinie, b. Windungsquerschnitt. 

Diagnose: Flach scheibenförmiges Gehäuse, in der Jugend mäßig involut (Nw = 27 %), später leicht evolut (Nw = 38 
%) aufgerollt. Mäßig hochmündig. Flacher, scharfer Kiel. Deutliche, dicht stehende, konkave bis sinuose Einschnürungen. 
In der Jugend ansonsten glatt, im Alter parallel zu den Einschnürungen verlaufende, deutliche Wulstrippen und dazwischen 
feine, schwache Abwachsstreifen. 

M a t e r i a 1: 29 z.T. pyritisierte, seitlich komprimierte Skulptursteinkerne 

Maße: D Wh Wh(%) Nw Nw(%) 

Donar 5;529,0 m 79 30 38 30 38 

Lectotypus 70 30 43 24 34 

Donar 5;528,3 m 69 25 38 24 35 

, Herb.45;542,3 m 63 22 35 23 37 

Herb.45;524,3 m 56 21 38 19 34 

Donar 5;555,0 m 55 20 36 18 33 

Herb.45;541,4 m 52 19 36 16 31 

Donar 5;561,0 m 45 21 47 12 27 

Paralectotypus 41 15 36 12 29 

Beschreibung: Das Gehäuse ist hoch mündig und erreicht eine mittlere Größe. Es ist eine leichte 
Zunahme der Hochmündigkeit mit zunehmendem Alter zu erkennen. Die schmale Ventralseite ist gut gerun
det und zeigt einen flachen, scharfen Kiel. Die Flanken sind in der Jugend leicht konvex gewölbt, später fast 
gerade. Die Nabelkante ist leicht abgerundet und mäßig scharf. Die Nabelweite (bezogen auf den Durch
messer) erhöht sich im laufe der Ontogenese von 29 % auf 38 %. Daher zeigen die juvenilen Gehäuse einen 
mäßig involuten Aufrollungsmodus und die adulten Gehäuse eine evolute Aufrollung. Die Wohnkammer umfaßt 
ca. 60 % der letzten Windung. Der Mündungssaum ist an dem auf Tat. 1, Fig. 1 abgebildeten makrokonchen 
Gehäuse erhalten. Er verläuft konkav und ist dorsal leicht vorgezogen. Laterale Ohren sind nicht ausge
bildet. Nach OBATA et al. (1978) sind derartige Ohren für mikrokonche Gehäuse der Gattung Hauericeras 
charakteristisch. Ventral läuft der Mündungssaum in einem langen, leicht gebogenen Rostrum aus. Die Schale 
zeigt 7 - 13, konkave bis schwach sinuose Einschnürungen pro Umgang, die ventral stark vorgezogen sind. 
Während die Schale bei jugendlichen Exemplaren zwischen den Einschnürungen glatt sind, werden die 
Einschnürungen bei größeren Exemplaren häufig von deutlichen Varices (=parallelen Wulstrippen) begrenzt. 
Zwischen den Einschnürungen sind außerdem schwache, feine, leicht flexuose Anwachsstreifen zu beobach
ten. Die puzosiide Lobenlinie ähnelt stark der des H. gardeni (BAILY) (Abb. 15a). Sie wird durch bifide Folio
len aller Sättel und die annähernd bilateral symmetrischen, trifiden Loben gekennzeichnet. Die Externsutur 
ist relativ einfach gebaut. 
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Beziehungen: Der flache Kiel auf der Ventralseite ist bei flachgedrückten Exemplaren, wie dem Typus 
von SCHLÜTER (1876) , häufig nicht oder nur sehr schlecht erkennbar. Daher ist der Kiel in der Orginalbe
schreibung auch nicht erwähnt worden. Dies führte zu der irrtümlichen generischen Zuordnung der Art zu 
Puzosia (DIENER 1925, RIEDEL 1931 ). KENNEDY & KAPLAN (1994) ordneten die Art mit Vorbehalt der 
Gattung Tragodesmoceras zu. Das vorliegende umfangreiche Material, an dem der Kiel, die Skulptur sowie 
die Lobenlinie untersucht werden konnten , deutet aber a_uf eine Zugehörigkeit zur Gattung Hauericeras. 
MATSUMOTO et al. (1990) interpretierten den santonen H. mengedensis als Mikroconch des campanen H. 
pseudogardeni (SCHLÜTER). Dies ist aber schon aufgrund der unterschiedlichen stratigraphischen Reichweite 
beider Arten auszuschließen. Außerdem konnten die vermutlichen Mikroconchen von H. pseudogardeni in
zwischen nachgewiesen werden (s.u.). Diese Gehäuse unterscheiden sich durch ihre stärker involute Auf
rollung (Nw: 22 - 28 %) und die geringere Anzahl von Einschnürungen deutlich vom H. mengedensis. Enge 
verwandtschaftliche Beziehungen bestehen zu dem Hauericeras gardeni (BAILY 1855) aus dem Untersan
ton bis Mittelcampan von Südafrika, Madagascar und der alpinen Gosaukreide (vgl. IMMEL et al. 1982, 
SUMMESBERGER 1979) (vgl. Abb. 15). Das Gehäuse dieser Art ist aber etwas stärker evolut aufgerollt (Nw: 
39 -41 %) und zeigt eine geringere Anzahl von Einschnürungen (ca. 5- 7). Stärker evolut aufgerollt ist auch 
der obercampane H. fayoli (DE GROSSOUVRE) (Nw: 37 - 45 %), der sich zudem durch eine geringe Anzahl 
(ca. 4 - 7) stark gebogener, bikonkaver Einschnürungen unterscheidet (KENNEDY & SUMMESBERGER 
1984). Eine andere, sehr nahe verwandte Art ist der H. sulcatum (KNER 1848) aus dem Untermaastricht von 
Polen, Bulgarien und der westlichen UDSSR (vgl. BLASZKIEWICZ 1980, KENNEDY & SUMMESBERGER 
1987). Diese Art zeigt einen ähnlichen, mäßig evoluten Aufrollungsmodus (Nw: 37 - 39 %) und ist ähnlich 
hochmündig (Wh: 34 - 36.5 %). Pro Umgang treten 7 - 8 konkave Einschnürungen auf. 

a 15 b 
Abbildung 15: Hauericeras gardeni (BAILY 1855), a. Suturlinie (nach SUMMESBERGER 1979), b. 

Windungsquerschnitt (nach COLLIGNON 1969), vergleiche mit Abb. 14 ! 

Verbreitung: Abgesehen von fraglichen Angaben von BRINKMANN (1935), der die Art ohne Beschrei
bung und Abbildung aus dem Oberconiac und Untersanton der alpinen Gosaukreide angibt, ist der H. men
gedensis bislang nur aus dem Münsterländer Becken bekannt. Hier ist er vom oberen Oberconiac (Zone des 
Magadiceramus subquadratus ohne Volviceramen) bis zum unteren Untercampan (Zone des Placenticeras 
bidorsatum und Hauericeras pseudogardem) beobachtet worden (ARNOLD & WOLANSKY 1964, KAPLAN 
& KENNEDY 1994, RIEDEL 1931 ). In den Bohrungen Wulfen 6, Herbern 45 E 1 und Donar 5 tritt die Art im 
gesamten Santon häufig auf. 

Hauericeras welschi DE GROSSOUVRE 1894 
Taf. 2, Fig. 1, 2 

1894 Hauericeras welschi DE GROSSOUVRE, S. 222, Textfig . 82, Tat. 35, Fig. 9 

L e c tot y p u s: Das Orginal zu DE GROSSOUVRE (1894), Tat. 35, Fig. 9 

D i a g n o s e: Gehäuse hochmündig und schwach involut aufgerollt (Nw = 30 %) , scharfer Kiel, Schale meist mit ca. 6 
- 7, ±deutlichen, rectiradiaten bis schwach konkaven Einschnürungen, ansonsten glatt. 

M a t e r i a 1: 3 pyritisierte und seitlich komprimierte Skulptursteinkerne 
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Maße: 

Herb.45;484,7 m 

Herb.45;469,5 m 

D 

53 

46 

Wh 

22 

20 

Wh(%} 

41 

43 

Nw 

16 

14 

Nw(%) 

30 

30 

B es c h r e i b u n g: Die 46 - 70 mm großen Gehäuse sind schwach involut aufgerollt, wobei der Anteil der 
Nabelweite am Gehäusedurchmesser 30 % beträgt. Der Windungsquerschnitt ist stark hoch mündig (Verhält
nis Windungshöhe /Durchmesser= 41 - 43 %). Die äußeren Flanken sind nur schwach konvex gewölbt und 
zeigen eine scharfe Nabelkante. Der Kiel ist hoch und scharf. Es treten 5 - 7, meist schwach entwickelte 
Einschnürungen pro Umgang auf, die bis in den oberen Teil der Flanken fast völlig gerade verlaufen und 
dann nach vorne abbiegen. Neben den Einschnürungen ist keine weitere Skulptierung zu beobachten. Die 
Lobenlinie ist an keinem mir vorliegenden Exemplar erkennbar und auch am Typus nicht erhalten. 

Bez i e h u n g e n: Diese Art ist bisher nur sehr schlecht bekannt. Sie wird zwar speziell in der französi
schen Literatur gelegentlich zitiert (z.B. KENNEDY 1986, S. 28, THOMEL 1986, S. 580), doch ist meines 
Wissens eine Neubeschreibung und Revision des Typus nicht erfolgt. H. welschi gehört zur Gruppe der 
mäßig involut aufgerollten Hauericeraten, ist aber ansonsten merkmalsarm. Der H. mengedensis (SCHLÜ
TER) zeigt eine ähnliche Involution, unterscheidet sich aber durch eine deutlich höhere Anzahl an Ein
schnürungen (7 - 13) und einen konkav bis sinuos geschwungenen Verlauf der Einschnürungen. Der unter
campane H. pseudogardeni (SCHLÜTER) ist stärker involut aufgerollt (Nw 24 %) und zeigt 8 - 10 ge
schwungene Einschnürungen. 

V e r b r e i tu n g: GROSSOUVRE (1894) und THOMEL (1986) erwähnen die Art aus dem Untersanton 
von Südfrankreich. STOLLEY (1916) gibt den H. welschi, allerdings ohne Beschreibung und Abbildung, aus 
dem Coniac (involutus-Zone) vom Zeltberg bei Lüneberg sowie aus dem „Emscher" (vermutlich Untersan
ton) bei llsede (nördliches Harzvorland) an. Im Münsterländer Becken (Bohrungen Herbem 45 E 1 und Donar 
5) setzt die Art gemeinsam mit Cordiceramus cordiformis im Mittelsanton ein (Zone des Hauericeras welschi 
und Baculites incurvatus) und reicht bis in die Zone des Marsupites testudinarius im obersten Obersanton. 

Hauericeras buszii WEGNER 1905 
Taf. 2, Fig. 3, 4 

? 1899 Hauericeras pseudo-Gardeni var. nodatum SCHLÜTER, S. 411 (nomen nudum) 

1905 Hauericeras buszii WEGNER, S. 208, Tat. 8, Fig. 1 a,b (incl. var. nodosa und var. costata) 

1906 Hauericeras pseudo-Gardeni SCHLÜTER.- MÜLLER & WOLLEMANN, S. 14, Taf. 4, Fig. 1 - 4, Tat. 8, Fig. 3 

1921 Hauericeras pseudogardeni SCHLÜTER.- KÖPLITZ, S. 65, Fig. 24 

1921 Hauericeras busziiWEGNER.- KÖPLITZ, S. 65 

1931 Hauericeras busziiWEGNER.- RIEDEL, S. 695 

pars 1995 Hauericeras pseudogardeni (SCHLÜTER).- KENNEDY & KAPLAN, S. 32, nur Taf. 5, Fig. 6; Tat. 7, Fig. 1, 2, 4 

L e c tot y p u s: Hiermit wird folgender Lectotypus festgelegt: Das Orginal zu Hauericeras busziivar. nodosa WEGNER 
(1905), Taf. 8, Fig. 1 a aus der „Unteren Granulatenkreide mit Uintacrinus westfalicus" (= U. socialis, Obersanton) von 
Recklinghausen; der Typus befindet sich (ohne Sammlungsnummer) im Geologisch-Paläontologischen Institut der West
fälischen Wilhelms-Universität Münster (MEIBURG et al. 1969). 

D i a g n o s e: Gehäuse hochmündig und mäßig involut aufgerollt (Nw = 23 %) , hoher, scharfer Kiel, Schale meist mit 9 
konkaven bis leicht bikonkaven Einschnürungen pro Umgang und parallel verlaufenden, schwachen Wulstrippen, im obe
ren Teil der Flanken schwache, wulstige Schaltrippen, schwache Ventralknoten. 

M a t e r i a 1: 5 z.T. pyritisierte, seitlich komprimierte Skulptursteinkerne. 

Maße: D Wh Wh(%) Nw Nw(%) 

Herb.45;437,2 m 54 24 44 13 24 

Herb.45;437,2 m 60 26 43 15 23 

Denar 5;504,0 m 54 23 42 12 22 

Lectotypus 250 102 41 49 20 
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B e s c h r e i b u n g: Während die vorliegenden Stücke aus der Tonmergeltazies nur Größen von 50 - 80 
mm erreichen, beschreiben WEGNER (1905) und MÜLLER & WOLLEMANN (1906) aus Flachwassertaziesbe
reichen großwüchsige Gehäuse mit einem Durchmesser von mehr als 200 mm. Möglicherweise handelt es 
sich hierbei um mikrokonche und makrokonche Gehäuse. Charakteristisch für die Art ist die mäßig involute 
Autrollung des Gehäuses, wobei die Außenwindung die vorangehende Windung zu ca. zwei Drittel umfaßt. 
Beim großwüchsigen Lectotypus beträgt der Anteil der Nabelweite am Gehäusedurchmesser 20 %, bei den 
mir vorliegenden kleinen Exemplaren 22 bis 24 %. Der Windungsquerschnitt ist stark hochmündig (Ver
hältnis Windungshöhe /Durchmesser= 42 - 45 %). Die äußeren Flanken sind nur schwach konvex gewölbt 
und zeigen eine scharte Nabelkante. Der Kiel ist hoch und schart. Aufgrund der Komprimierung der Stücke 
kann das Verhältnis Windungshöhe / Windungsbreite nicht angegeben werden. Die Schale zeigt 7 - 12, ± 
deutliche Einschnürungen pro Umgang, deren Abstand erheblich variieren kann. In einigen Fällen sind die 
Einschnürungen auch so schwach entwickelt, daß ihre genaue Anzahl nicht bestimmt werden kann. Der 
Abstand zwischen den Einschnürungen kann an einem Stück erheblich wechseln. Ebenso kann der Verlauf 
der Einschnürungen, vermutlich z.T. auch erhaltungsbedingt, an einem Gehäuse recht verschieden sein. Es 
überwiegen aber bikonkave Formen, die im oberen Flankenteil stark zur Mündung vorgezogen sind. Parallel 
zu den Einschnürungen verlauten schwache, breite Wulstrippen (= Varices). Außerdem sind dicht unterhalb 
des Kiels schwache, dichtstehende Knoten ausgebildet. Diese können als radial verlängerte Bullae am obe
ren Ende schwacher, kurzer Schaltrippen sitzen oder bei gleichzeitigem Fehlen der Schaltrippen als kleine, 
runde Knoten entwickelt sein. Selten treten auch schwache Lateral- und Umbilikalknoten auf. Die Lobenlinie 
ist an keinem mir vorliegenden Exemplar erkennbar und wurde auch bisher in der Literatur noch nicht abgebil
det. Nach WEGNER (1905) sollen die Umbilikal- und Suturalloben weniger stark verzweigt sein als beim H. 
pseudogardeni. 

B e m e r k u n g e n: Durch ihre Skulpturentwicklung, speziell die Ausbildung von Knoten, steht die Art 
innerhalb der Hauericeras - Gruppe relativ isoliert da. Es ergeben sich hinsichtlich der Gehäusegestalt und 
Skulptierung auffällige Übereinstimmungen mit einigen schwach skulptierten Taxa der Gattung Pseudoschlo
enbachia SPATH 1921, so z.B. mit P. (P.) mexicana (RENZ 1936), vgl. KENNEDY & COBBAN 1991, S. 172, 
Fig. 6: 1, 2, Fig. 7: 5-39, Fig. 10: 17 -19, 22, 23, Fig. 12: 4; P. (P.) tenuiornata COLLIGNON 1969, S. 80, Fig. 
2132, 2133; P. (P.) linguata COLLIGNON 1969, S. 82, Fig. 2134 - 2136 und P. (P.) umbulazi (BAILY 1855), 
vgl. COLLIGNON 1966, S. 103, Fig. 1996-1999. Ob es sich bei diesen Übereinstimmungen nur um zufällige 
Konvergenzen zwischen den Vertretern zweier Gattungen oder um Hinweise auf tatsächliche engere Ver
wandtschaftsverhältnisse handelt, kann erst entschieden werden, wenn auch die Lobenlinie des H. buszii 
bekannt ist. KENNEDY & KAPLAN (1995) betrachten H. buszii als jüngeres Synonym von H. pseudogardeni. 
Die unterschiedliche Skulptierung wird auf verschiedene Erhaltungszustände (H. buszii: Skulptursteinkerne 
bzw. Schalenexemplare, H. pseudogardeni: Steinkerne) zurückgeführt. Allerdings wird auch ein Skulptur
steinkern angeführt, der fast glatt ist. Bei dem hier untersuchten Material liegen beide Formen in gleichem 
Erhaltungszustand (Skulptursteinkerne) vor und sind trotzdem deutlich voneinander zu trennen. Die abwei
chende Skulptierung (Knoten, Rippen, eine größere Anzahl von Einschnürungen) des H. buszii erlaubt im
mer - selbst bei schwach skulptierten Varietäten - eine Unterscheidung von H. pseudogardeni. Es hat sich 
darüber hinaus gezeigt, daß beide Formen eine unterschiedliche stratigraphische Reichweite aufweisen: H. 
busziitritt bereits erstmals im unteren Mittelsanton auf und stirbt vermutlich im basalen Untercampan aus. Im 
unteren Untercampan koexistieren anscheinend beide Formen. Die Verbreitung des H. pseudogardeni reicht 
von der Grenze Obersanton / Untercampan bis dicht unter die Grenze Unter-/ Obercampan. Möglicherweise 
bilden die beiden Arten eine Entwicklungsreihe, die von skulptierten zu glatten Formen führt. 

V e r b reit u n g: In den Bohrungen Wulfen 6, Donar 5 und Herbem 45 E 1 setzt die Art im Mittelsanton 
gemeinsam mit Platyceramus cycloides ein und reicht bis in die Zone mit Desmophyllites larteti und Boehmo
ceras arculus. Weiterhin wird die Art aus den Dülmener Schichten des unteren Untercampans beschrieben 
(KÖPLITZ 1921, RIEDEL 1931, WEGNER 1905). Außerhalb des Münsterländer Bekens ist die Art nur aus 
dem unteren Untercampan des Braunschweiger Raumes bekannt (MÜLLER & WOLLEMANN 1906). 
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Hauericeras pseudogardeni (SCHLÜTER 1872) 
Abb. 16; Taf. 2, Fig. 5, 6 

1872 Ammonites pseudo-gardeni SCHLÜTER, S. 54, Tat. 16, Fig. 3- 6 

? 1904 Ammonites pseudogardeni SCHLÜTER.- JUKES-BROWNE, S. 288 

? 1905 Hauericeras pseudogardeni SCHLÜTER.- WEGNER, S. 207 

non 1906 Hauericeras pseudo-gardeni SCHLÜTER.- MÜLLER & WOLLE MANN, S. 14, Tat. 4, Fig. 1 - 4; Tat. 8, Fig. 3 (= 
H. busziiWEGNER 1905) 

non 1920 Hauericeras pseudogardeni SCHLÜTER.- KÖPLITZ, S. 65, Fig. 24 (= H. buszii WEGNER 1905) 

1931 Hauericeras pseudogardeni SCHLÜTER.- RIEDEL, S. 694, Tat. 78, Fig. 7 

? 1951 Hauericeras pseudogardeni (SCHLÜTER).- WRIGHT & WRIGHT; S. 20 

v 1991 Hauericeras pseudogardeni (SCHLÜTER).- HISS & LOMMERZHEltv1, S. ,1 ~7 

1991 Hauericeras pseudogardeni (SCHLÜTER).- RIEGRAF & SCHEER, S. 362, "Tat. 1 ~. Fig. 3-6 

pars 1995 Hauericeras pseudogardeni (SCHLÜTER) .- KENNEDY & KAPLAN, S:. 3./2, nur Tat. 1 - 4; Tat. 5, Fig. 1, 2; Tat. 
6, Fig. 1, 7; Tat. 7, Fig. 3 

L e c tot y p u s: Das Orginal zu SCHLÜTER (1876), Tat. 16, Fig. 5 - 6 aus den Dülmener Schichten (unteres Untercam
pan) bei Dülmen; festgelegt durch MATSUMOTO in MATSUMOTO et al. (1990, S. 440). 

D i a g n o s e: Gehäuse hochmündig und mit scharfem Kiel, mäßig involut aufgerollt (Nw = 25 %), Schale meist mit ca. 
7 konkaven Einschnürungen pro Umgang und parallel verlaufenden Varices, ansonsten glatt. 

M a t e r i a 1: 12 pyritisierte und seitlich komprimierte Skulptursteinkerne 

Maße: D Wh Wh(%) Nw Nw(%) 

Donar 5;187,0 m 34 14 41 9 27 

Donar 5;280,0 m 60 25 42 15 25 

Donar 5;315,0 m 50 23 46 14 28 

Herb.45;286,7 m 58 27 46 13 22 

Herb.45;339, 1 m 78 39 50 22 28 

Met.1001;309,1 m 51 23 45 11 22 

Lectotypus 237 100 42 57 24 

Beschreibung: Das SCHLÜTER'sche Orginal ist sehr großwüchsig (wie eine Reihe weiterer aus der 
Dülmener Sandkalkfazies vorliegender Exemplare) und zeigt einen Durchmesser von 237 mm. KENNEDY & 
KAPLAN (1995) erwähnen ein fast doppelt so großes Exemplar, für das ein Durchmesser von 440 mm 
geschätzt wurde. Die mir aus der Tonmergelfazies vorliegenden Stücke sind alle erheblich kleiner. Das größ
te, unvollständige Exemplar hat vermutlich einen Durchmesser von ca. 140 mm gehabt, doch überschreitet 
die Größe der anderen Stücke 80 mm nicht. Ein wichtiges Charakteristikum dieser Art ist die mäßig involute 
Aufrollung des Gehäuses. Von der vorangehende Windung werden jeweils zwei Drittel umfaßt. Der Anteil der 
Nabelweite am Gehäusedurchmesser beträgt beim Holotyp 28 %. Bei den mir vorliegenden kleinen Exem
plaren schwankt die Nabelweite zwischen 22 und 28 %. Der Windungsquerschnitt ist stark hochmündig 
(Verhältnis Windungshöhe / Durchmesser = 41 - 46 %). Die äußeren Flanken sind nur schwach konvex 
gewölbt und zeigen eine scharfe Nabelkante. Der Kiel ist hoch, schmal und scharf. Aufgrund der seitlichen 
Komprimierung der Stücke kann das Verhältnis Windungshöhe / Windungsbreite nicht angegeben werden. 
Ein vermutlich mikrokonches Exemplar aus der Bohrung Metelen 1001 (309, 1 m; Taf. 2, Fig. 5) läßt den 
Mündungssaum erkennen. Ähnlich wie beim H. mengedensis (s.o.) tritt ein 18 mm langes Rostrum auf, das 
beim H. pseudogardeni aber wesentlich breiter entwickelt ist. Der Mündungssaum zeigt unterhalb des Rost
rums die Ausbildung kleiner lateraler Ohren, wie sie nach OBATA et al. (1978, Textfig. 4, Taf. 3) für mi
krokonche Gehäuse der Gattung Hauericeras charakteristisch sind. Die Schale läßt meist± deutliche Ein
schnürungen erkennen, deren Anzahl, Abstände sowie der Verlauf aber stark variieren. SCHLÜTER (1876) 
gibt ca. 8 - 9 Einschnürungen pro Umgang an, weist aber darauf hin, daß an einigen Stücken auch die 

53 



Einschnürungen völlig fehlen. An dem mir vorliegenden Material variiert die Anzahl der Einschnürungen pro 
Umgang zwischen 6 und 9. Dabei sind die Einschnürungen aber häufig nur auf der letzten Hälfte der äußeren 
Windung± deutlich erkennbar und auf den inneren Windungen nur schwach entwikelt. Ähnlich wie bei ande
ren Hauericeras -Arten beschrieben, kann der Verlauf der Einschnürungen selbst an einem Stück von gera
de über konkav bis bikonkav variieren, wobei die Einschnürungen ventral immer stark vorgezogen sind. 
Abgesehen von den Einschnürungen ist keine Skulptur erkennbar. Die Lobenlinie ist komplizierter gebaut 
und stärker zerschlitzt als beim H. mengedensis und H. gardeni (Abb. 16). 

Abbildung 16: Hauericeras pseudogardeni (SCHLÜTER 1872, a. Suturlinie, b. Windungsquerschnitt. 

Bemerk u n gen: KENNEDY & KAPLAN (1995) vermuten einen deutlichen Geschlechtsdimorphismus 
dieser Art. Hierauf deuten auch die Untersuchungsergebnisse des vorliegenden Materials. Demnach könnte 
es sich bei den kleinwüchsigen Exemplaren aus der tief neritischen Tonmergelfazies, die am Mündungs
saum die Entwicklung charakteristischer lateraler Ohren zeigen, um mikroconche Gehäuse und bei den 
großen Exemplaren aus der sandig -kalkigen Flachwasserfazies um makrokonche Gehäuse handeln. 

Beziehungen: Hauericeras busziiWEGNER 1905 zeigt eine mit H. pseudogardeniübereinstimmende, 
mäßig involute Aufrollung und Hochmündigkeit, unterscheidet sich aber deutlich durch eine ausgeprägte 
Skulpturierung mit z.T. knotentragenden Rippen und eine höhere Anzahl von Einschnürungen. Möglicher
weise bilden die beiden Arten eine Entwicklungsreihe, die von deutlich skulptierten Gehäusen im Mittel
santon zu fast glattschaligen Gehäusen im Untercampan führt. Die Abgrenzung gegen den Hauericeras 
welschi DE GROSSOUVRE 1894 ist schwieriger. Das Gehäuse dieser Art zeichnet sich durch eine etwas 
schwächer involute Aufrollung (Nw = 30 %) und eine geringere Anzahl an Einschnürungen pro Umgang (5 -
7), die bis in den oberen Teil der Flanken gerade verlaufen und dann nach vorne umbiegen, aus. Der Haue
riceras mengedensis-fayoli-Formenkreis wird durch eine evolute Aufrollung charakterisiert. 

V e r b r e i t u n g: Die Angaben in der Literatur zur stratigraphischen Verbreitung des H. pseudogardeni 
sind häufig widersprüchlich und basieren auf nicht oder schlecht horizontiertem Material. Die dem Verfasser 
bisher vorliegenden Daten sowie die Ergebnisse der hier analysierten Bohrungen deuten darauf hin, daß der 
H. pseudogardeni im Münsterländer Becken erstmals wenige Meter über dem letzten Auftreten von Marsu
pites testudinarius, aber einige Meter unter dem Einsetzen von Placenticeras bidorsatum auftritt und dicht 
unter der Grenze Unter-/ Obercampan ausstirbt. An der Typ-Lokalität Dülmen ist die Art mit einer Fauna des 
tiefen Untercampans vergesellschaftet (u.a. mit Placenticeras bidorsatum, Scaphites binodosus, vgl. KEN
NEDY & KAPLAN 1995). Aus santonen Schichten ist mir die Art bisher nicht bekannt. Soweit die Literatur
angaben über Vorkommen der Art in älteren Schichten zu überprüfen waren, sind sie auf eine weite Artfas
sung zurückzuführen und beziehen sie sich nach heutigem Verständnis auf andere Arten (WEGNER 1905, 
ARNOLD & WOLANSKY 1964). Allerdings konnte noch nicht alles „Santon"- Material revidiert werden (so 
z.B. das Material von RIEDEL 1931, SEITZ 1965 und SCHÖNFELD 1985). Nach KENNEDY & KAPLAN 
(1995) findet sich die Art im Braunschweiger Raum im basalen Untercampan mit Gonioteuthis granulataqua
drata und Belemnitella praecursor praecursor. Außerhalb von Norddeutschland wurde die Art bisher nur im 
Untercampan von Südschweden (KENNEDY & CHRISTENSEN 1993) und England (JUKES-BROWNE 1904 
und WRIGHT & WRIGHT 1951) nachgewiesen. 
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Hauericeras cf. fayoli DE GROSSOUVRE 1894 
Tat. 3, Fig. 4a,b 

cf.: 1894 Hauericeras fayoli DE GROSSOUVRE, S. 220, Tat. 27, Fig. 3 

1984 Hauericeras fayoli DE GROSSOUVRE.- KENNEDY & SUMMESBERGER, S. 157, Tat. 1, Fig. 8, 12, Tat. 2, 
Fig. 4, 13 - 15 (hier weitere Synonymie !) 

Bemerkungen: Ein schlecht erhaltenes, stark evolutes Gehäuse (Nabelweite > 40 %) mit wenigen , 
konkaven Einschnürungen aus dem unteren Obercampan (Zone des Hoplitoplacenticeras van) der Bohrung 
Metelen 1001 wurde von HISS & LOMMERZHEIM (1991) provisorisch in die Verwandtschaft des H. fayoli 
gestellt. Weitere schlecht erhaltene Exemplare liegen aus dem unteren Obercampan (vari-Zone) von Schöp
pingen vor. 

Gattung und Untergattung: Kitchinites SPATH 1922 

Typ - Spezies: Holcodiscus pondicherryanus KOSSMAT 1897 

Diagnose: „Mäßig evolut aufgerollt, ausgeprägt hoch mündig; in± regelmäßigen Abständen tiefe Einschnürungen, die 
teilweise die Rippen schneiden; zunächst glatt zwischen den Einschnürungen, dann mit feinen , dicht stehenden Rippen 
und im adulten Stadium mit deutlichen , weitständigen Wulstrippen" (Übersetzung der Gattungsdiagnose von WRIGHT 
1957). 

Eine ausführliche Diskussion der Gattung und der Abgrenzung gegen verwandte Gattungen geben MATSU
MOTO et al. (1988) . 

Verbreitung: Santon und Campan von Südindien , Japan, West-Australien , Neuseeland, Chile, NW
Deutschland und Österreich. 

Kitchinites (Kitchinites) emscheris n.sp. 
Abb. 17a,b; Taf. 3, Fig. 1-3 

Derivat i o n o mini s: Nach dem Auftreten in der „Emscher-Fazies" (= Tonmergelfazies) des Münsterländer Beckens. 

H o 1 o t y p u s: WMNM , Nr. P 19827 (Positiv), P 19828 (Negativ) 

L o c u s t y p i c u s: 524,0 m, Bohrung Herbem 45 E 1, südöstliches Münsterland 

St rat u m t y p i c um : Untersanton mit Placenticeras polyopsis und Texanites sp. ex aff. pseudotexanus / gallicus. 

D i a g n o s e: In der Jugend mäßig involut, später leicht evolut aufgerollt; Zunahme der Hochmündigkeit im Verlauf der 
Ontogenese; Ventralseite gut gerundet; auf den Flanken 5 - 6 schwache, ± gerade, ventral deutlich vorgezogene Ein
schnürungen mit undeutlichen Varices; dichte rectiradiate Berippung in der Jugend, die mit zunehmendem Alter verblaßt 
und weitständiger wird. 

M a t e r i a 1: 6 pyritisierte, ±seitlich komprimierte Skulptursteinkeme. 

Maße: D Wh Wh(%) Nw Nw(%) 

Herb.45;531 ,2 m 90 43 48 28 31 

Donar 5;478,0 m 67 30 45 19 28 

Herb.45;524,9 m 56 23 41 17 30 

Herb.45;571,4 m 55 22 40 15 27 

Herb.45;524,0 m 49 20 41 12 25 

Donar 5;532,5 m 47 18 38 11 23 

Herbem 45; 524,0 m = Holotypus 

B es c h r e i b u n g: Das hochmündige Gehäuse erreicht einen Durchmesser von bis zu 90 mm. Im Verlauf 
der Ontogenese ist eine deutliche Zunahme der Hochmündigkeit von 38% auf 48 % zu beobachten. Die 
Ventralseite ist gut gerundet. Die Flanken sind leicht konvex gewölbt. Die Nabelkante ist scharf, die Nabel-

55 



wand fast vertikal. Der Nabel ist flach und mäßig weit. Der Nabelweite nimmt im Laute der Ontogenese von 
23 % auf 31 % zu. Daher ist das Gehäuse in der Jugend mäßig involut und später leicht evolut aufgerollt. Die 
Wohnkammer umfaßt ca. 60 % der letzten Windung. Der Mündungssaum ist leicht sinuos geschwungen. 
Anscheinend sind keine deutlichen lateralen Ohren entwickelt. Das ventrale Rostrum ist an keinem Stück 
vollständig erhalten. Eine eindeutige Unterscheidung mikroconcher und makroconcher Gehäuse ist z.Z. noch 
nicht möglich. Die Schale zeigt 5 - 6 Einschnürungen pro Umgang, die vom Nabel bis zum oberen Teil der 
Flanken gerade verlaufen und anschließend mit Annäherung an die Ventralseite stark nach vorne umgebo
gen sind. Parallel zu den Einschnürungen sind schwache Wulstrippen (Varices) ausgebildet. Die Schale 
zeigt neben den Einschnürungen in der Jugend rectiradiate, breite, dicht stehende Wulstrippen. Diese Rip
pen setzen etwas oberhalb der Nabel kante ein und verblassen im oberen Teil der Flanken mit Annäherung an 
die Ventralseite. Zwischen diese Hauptrippen schieben sich einzelne Schaltrippen, die etwa in Flankenmitte 
einsetzen. Ein Teil der Rippen wird im oberen Flankenteil durch die Einschnürungen in unterschiedlicher 
Länge geschnitten („kossmaticeroid"). Die Rippen verblassen mit zunehmendem Alter und werden weit
ständiger. Die puzosiide Lobenlinie ähnelt der anderer Kitchinites-Arten (z.B. K. stenomphalus SUMMES
BERGER 1978 siehe Abb. 18 und K. brevicostatus (MARSHALL): HENDERSON 1970, Textfig . 1 Ob) und ist 
durch einen großen trifiden Laterallobus gekennzeichnet, dessen Lobenenden spitz zulaufen (vgl. Abb. 17a). 
Die Foliolen sind meist schmal und unregelmäßig abgerundet. Der Externlobus ist seicht. 

b 
Abbildung 17: Kitchinites emscheris n.sp., a. Suturlinie, b. Windungsquerschnitt. 

b 

Abbildung 18: Kitchinites stenomphalus SUMMESBERGER 1979, a. Suturlinie, b. Windungsquerschnitt 
(beide nach SUMMESBERGER 1979); vergleiche mit Abb. 17 ! 
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B e z i e h u n g e n: Die rectiradiate Berippung und die abgeflachten Flanken sprechen für eine Zuordnung 
der Art zur Untergattung Kitchinites s.str. Im Vergleich zu allen anderen bisher beschriebenen Kitchinites
Arten (vgl. Zusammenstellung und Diskussion bei MATSUMOTO 1988, S. 13 ff.) ist die Skulptur bei ausge
wachsenen Exemplaren des K. emscheris wesentlich schwächer entwickelt. Die Gehäusegestalt (Größe, 
Involution, Zunahme der Nabelweite im Verlauf der Ontogenese, Hochmündigkeit) ähnelt der des K. pondi
cherryanus (KOSSMAT) (vgl. KOSSMAT 1897, Taf. 17 [6], Fig. 6a-c), K. angustus (MARSHALL) (vgl. HEN
DERSON 1970, S. 34, Taf. 14, Fig. 1 a) und K. brevicostatus (MARSHALL) (vgl. HENDERSON 1970, S. 32, 
Taf. 13, Fig. 4, Textfig . 1 Ob). 

V e r b r e i tu n g: Bisher nur aus dem oberen Oberconiac (Zone des Magadiceramus subquadratus ohne 
Volviceramen) bis oberen Untersanton (Zone des Tragodesmoceras clypeale) der Bohrungen Herbem 45 E 
1 und Donar 5 bekannt. 

I 

\ 

\ 

b 
Abbildung 19: Tragodesmoceras clypeale (SCHLÜTER 1871 ), a. Suturlinie, b. Windungsquerschnitt. 

Unterfamilie: Desmoceratinae ZITTEL 1895 

Gattung: Desmophyllites SPATH 1929 

Typ - Spezies: Desmoceras larteti SEUNES 1891 

Desmophyllites larteti (SEUNES 1891) 
Abb. 13a; Taf. 4, Fig. 1 

1891 Desmoceras larteti SEUNES, S. 19, Tat. 12(3), Fig. 2; Tat. 13(4), Fig . 2, 3. 

1894 Schlueteria larteti (SEUNES) .- DE GROSSOUVRE, S. 218, Tat. 24, Fig. 2, 3 

? 1982 Desmophyllites cf. larteti (SEUNES).- IMMEL et al. , S. 15, Tat. 4, Fig. 4; Abb. 4. 

1984 Desmophyllites larteti (SEUNES) .- KENNEDY & SUMMESBERGER, S. 156, Tat. 1, Fig. 6; Tat. 2, Fig. 1 - 3, 5, 
6 (hier weitere Synonymie!). 

v 1991 Desmophyllites sp. - HISS & LOMMERZHEIM, S. 127 

L e c tot y p u s: Das Orginal von SEUNES (1891) , Tat. 12(3), Fig. 2 aus dem Campan /Maastricht von Tercis, Landes 
(Frankreich) ; festgelegt von KENNEDY & SUMMESBERGER (1984). 

M a t e r i a 1: 4 pyritisierte, seitlich komprimierte Skulptursteinkerne. 

Maße: D Wh Wh(%) Nw Nw(%} 

Donar 5;319,2 m 77 43 56 8 10 

Donar 5;324,0 m 84 ca.45 54 ca.12 14 

Lectotypus 96 55 57 6 6 
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B e s c h r e i b u n g: Das flach scheibenförmige, sehr hochmündige Gehäuse ist stark involut aufgerollt 
und zeigt einen kleinen, tiefen Nabel. Der Gehäusequerschnitt wird durch abgeflachte, kaum gewölbte Flan
ken und eine abgerundete Ventralseite charakterisiert. Relativ scharfe Umbilikalkante. Die größte Windungs
breite wird etwa im mittleren bis tieferen Teil der Flanke erreicht. Aufgrund der seitlichen Komprimierung kann 
das Verhältnis Windungshöhe / Windungsbreite nicht exakt angegeben werden. Die Schale zeigt in der 
vorderen Hälfte des letzten Umgangs ca. 4 - 5 deutliche, bikonkav geschwungene Einschnürungen, die auf 
der Ventralseite stark vorgezogen sind und vor allem auf dem oberen Teil der Flanken und der Ventralseite 
von deutlichen Varices begleitet werden. Auf den inneren Umgängen verblassen die Einschnürungen sehr 
stark und sind nur noch schwach angedeutet. Abgesehen von den Einschnürungen ist die Schale glatt. Die 
Lobenlinie ist nicht erhalten. 

B e z i e h u n g e n: Die Artbestimmung der Vertreter der Gattung Oesmophyllites ist recht schwierig, da 
sich die einzelnen Taxa oft nur in Nuancen unterscheiden und zudem eine beträchtliche Variabilität aufwei
sen. In vielen Fällen ist unklar, ob die vorhandenen Merkmale überhaupt die Abtrennung verschiedener Arten 
rechtfertigen (IMMEL et al. 1982, S. 15-16, KENNEDY & SUMMESBERGER 1984, S. 156). Die oben be
schriebenen Exemplare entsprechen dem 0. larteti sowohl hinsichtlich der Gehäusegestalt wie auch bezüg
lich der Ausbildung der Einschnürungen völlig, wobei der Wh /Wb-Index aufgrund der starken seitlichen 
Komprimierung allerdings nicht bestimmt werden konnte. 0. phyllimorphus (KOSSMAT 1897) aus dem Maas
tricht von Südindien soll sich von 0. larteti durch geringfügige Unterschiede in der Ausbildung der Einschnü
rungen unterscheiden. Da aber der Verlauf, die Häufigkeit und die Stärke der Einschnürungen innerhalb der 
Taxa stark variiert, ist die Art vermutlich als jüngeres Synonym von 0. larteti zu betrachten (vgl. IMMEL et al. 
1982, S. 16). 

Der im Santon und Campan des indo-pazifischen Raumes weit verbreitete 0. diphylloides (FORBES 1846) 
unterscheidet sich durch ein etwas breitmündigeres Gehäuse mit stärker konvexen Flanken und schwäche
ren, weniger gebogenen Einschnürungen. Ob diese Merkmale die Abtrennung einer eignen Art erforderlich 
machen, wird z.Z. diskutiert (KENNEDY & SUMMESBERGER 1984, S. 156). 

V e r b r e i t u n g: Die Art ist bisher aus dem Obercampan von Österreich und N-Spanien, dem Campan / 
Maastricht von Südfrankreich und dem Untermaastricht von Madagascar bekannt. Ein fragliches Exemplar 
stammt aus dem Santon von Österreich. Die hier untersuchten Stücke stammen aus dem Zeitraum vom 
unteren Obersanton (Zone des Oesmophyllites larteti und Boehmoceras arculus) bis zum unteren Unter
campan (Zone des Placenticeras bidorsatum und Hauericeras pseudogardent) der Bohrung Donar 5 sowie 
aus dem mittleren Untercampan (Zone des Scaphites hippocrepis) der Bohrung Metelen 1001. 

Desmophyllites sp. 

B e m e r k u n g e n: Ein schlecht erhaltener, unvollständiger Skulptursteinkern liegt aus dem oberen 
Untersanton (Zone des Tragodesrnoceras clypeale) der Bohrung Wulfen 6 vor. Die Form unterscheidet sich 
durch eine größere Nabelweite (ca. 15 %) sowie 3 - 4 schwache, fast gerade Einschnürungen pro Umgang 
von den oben beschriebenen Stücken. Sie ähnelt in diesen Merkmalen dem 0. diphylloides (FORBES 1846) 
aus dem Santon und Campan des indo-pazifischen Raumes. 
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Gattung: Tragodesmoceras SPATH 1922 

Typ - Spezies: Oesmoceras clypealoide LEONHARDT 1897 

Tragodesmoceras clypeale (SCHLÜTER 1871) 
Abb. 19a,b; Tat. 3, Fig. 8; Tat. 4, Fig. 2, 3 

1871 Ammonites clypea/is SCHLÜTER, S. 51 , Taf. 15, Fig. 9 - 14 

1894 Muniericeras c/ypeale (SCHLÜTER).- DE GROSSOUVRE, S. 157 

1905 Hauericeras clypea/e (SCHLÜTER).- WEGNER, S. 207 

1916 Hauericeras c/ypeale (SCHLÜTER).- STOLLEY, S. 90, Taf. 5, Fig. 1-3 

1931 Hauericeras c/ypeale (SCHLÜTER) .- RIEDEL, S. 693, Taf. 79, Fig. 1 

1991 Hauericeras clypea/e (SCHLÜTER) .- RIEGRAF & SCHEER, S. 360, Taf. 15, Fig. 9 -14 



L e c tot y p u s: Als Lectotypus wird hiermit das Orginal zu SCHLÜTER (1871, Tat. 15, Fig. 9, 10) aus dem Mittel- bis 
Obersanton des Salzbergs bei Quedlinburg (Harz) festgelegt. 

D i a g n o s e: Gehäuse flach scheibenförmig, mäßig involut aufgerollt; hochmündig; Schale mit deutlichen, recti- bis 
prorsiradiaten oder sinuosen Einschnürungen, die von ausgeprägten Wulstrippen (= Varices) begrenzt werden; zwischen 
den Einschnürungen treten im obersten Teil der Flanken kurze, prorsiradiate Wulstrippen auf; diese Rippen reichen über 
die Ventralseite hinweg. 

M a t e r i a 1: 6 meist seitlich komprimierte Skulptursteinkerne. 

Maße: D Wh Wh(%) Nw Nw(%) 

Wulf .6;324,5 m 91 38 42 26 28 

Donar 5;404,0 m 69 33 48 14 21 

Herb.45;533,2 m 63 28 44 15 24 

Donar 5;482,0 m 62 28 45 12 19 

Lectotypus 47 21 45 9 19 

Herb.45;551 ,9 m 45 21 47 8 18 

B e s c h r e i b u n g: Das 45 - 100 mm große Gehäuse ist im juvenilen Stadium involut und später mäßig 
involut aufgerollt, wobei sich die Nabelweite mit zunehmendem Alter von 18% auf 28 % erhöht. Die Außen
windung umfaßt die vorangehende Windung zu etwa 3/4. Der hohe lanceolate Windungsquerschnitt geht in 
einen leicht abgerundeten Siphonalkiel über und zeichnet sich durch schwach gewölbte bis flache Flanken 
und eine gut gerundete Nabelkante aus. Die maximale Querschnittbreite wird etwa in der Flankenmitte er
reicht. Die Schale zeigt 4 - 7, deutliche Einschnürungen , die von der Nabelkante bis zur Flankenmitte recti
bis prorsiradiat oder auch leicht sinuos verlaufen und dann stark nach vorne umbiegen. Der Abstand der 
Einschnürungen ist sehr variabel. Parallel zu den Einschnürungen verlaufen breite Wulstrippen (= Varices), 
die sich von der Flankenmitte zur Ventralseite hin verstärken. Zwischen diese Hauptrippen schalten sich im 
oberen Drittel der Flanken schwache, dichtstehende, prorsiradiate Rippen ein, die über die Ventralseite hin
weg laufen. Die Lobenlinie zeigt die typisch desmoceratide Gestalt mit annähernd bilateral symmetrisch 
gebauten, trifiden Loben sowie bifiden Foliolen der Sättel. 

B e z i e h u n g e n: Der Tragodesmoceras clypealoide (LEONHARDT 1897) aus dem Oberturon Ober
schlesiens unterscheidet sich vom jüngeren Tr. clypeale durch eine wesentlich stärker entwickelte und dich
tere, sinuose Berippung zwischen den Hauptrippen (= Varices), die bereits an der Nabelkante einsetzt. 

Verb reit u n g: Die Art ist bisher nur aus Nordwestdeutschland bekannt. Das Material von SCHLÜTER 
(1871) und STOLLEY (1916) stammt aus dem Unter- bis Mittelsanton verschiedener Aufschlüsse am Harz
rand , wo die Art gemeinsam mit dem Sphenoceramus cardissoides einsetzt. Im Münsterländer Becken tritt 
die Art erstmals im gleichen stratigraphischen Niveau auf und reicht bis in das obere Mittelsanton mit Haue
riceras welschiund Baculites incurvatus (ARNOLD & WOLANSKY 1964, RIEDEL 1931, WEGNER 1905). 
Das hier untersuchte Material stammt aus den Bohrungen Wulfen 6, Donar 5 und Herbem 45 E 1. Ältere 
Angaben über das Auftreten der Art in höheren Schichten beziehen sich, soweit sie überprüft werden konn
ten, auf andere Taxa. 

Familie: Pachydiscidae SPATH 1922 

Gattung und Untergattung: Pachydiscus ZITTEL 1884 

Typ - Spezies: Ammonites neubergicus HAUER 1858 

Pachydiscus (Pachydiscus) cf. launayi DE GROSSOUVRE 1894 
Taf. 4, Fig. 4 

cf. : 1986 Pachydiscus (Pachydiscus) /aunayi DE GROSSOUVRE.- KENNEDY, S. 38, Tat. 2, Fig. 1, 2; Tat. 7, Fig. 6, 7; 
Tat. 10, Fig. 15; Tat. 13, Fig. 2, 3, 6; Textfig . 4c, 5b (hier weitere Synonymie). 

B e m e r k u n g e n: Es liegt nur ein einzelner, schlecht erhaltener Skulptursteinkern aus dem mittleren 
Untercampan (etwa hippocrepis-Zone) der Bohrung Metelen 1001 vor. Der P launayi ist bislang aus dem 
Untercampan von Frankreich, N-Spanien und Madagascar sowie fraglich aus NW-Deutschland (Ilsenburg-

59 



mergel bei Eckerkrug am Harzrand) und Belgien (Vaals Formation) bekannt. 

Superfamilie: Acanthocerataceae HYATT 1900 

Familie: Collignoniceratidae WRIGHT & WRIGHT 1951 

Unterfamilie: Texanitinae COLLIGNON 1948 

Gattung: Menabites COLLIGNON 1948 

Typ - Spezies: Menabites menabensis COLLIGNON 1948 

Untergattung: Delawarella COLLIGNON 1948 

Typ - Spezies: Delawarella delawarensis MORTON 1830 

Menabites (Delawarella) ? sp. 
Abb. 13d 

Mater i a 1: Ein schlecht erhaltenes Windungsfragment 

B e s c h r e i b u n g: Das Gehäuse war vermutlich involut aufgerollt. Der Windungsquerschnitt ist seitlich 
komprimiert und hochmündig. Die Ventralseite zeigt einen deutlichen Kiel und drei schwache Knotenreihen. 
Die schwach skulptierten Flanken zeigen undeutliche, leicht prorsiradiate Wulstrippen, die von schwachen 
Umbilikalknoten ausgehen und außerdem 1 - 2 Lateralknoten aufweisen. 

B e m e r k u n g e n: Das Stück ist für eine genaue Bestimmung zu schlecht erhalten. Bei HISS & 
LOMMERZHEIM (1991) wurde es noch fraglich der Gattung Submortoniceras SPATH 1929 zugeordnet. 
Aufgrund der Skulpturmerkmale scheint es aber doch eher ein Vertreter von Menabites (Delawarella) zu 
sein. Es erinnert in vielen Merkmalen an den M.(D.) vanuxemi (MORTON 1830) aus dem oberen Unter
campan und unteren Obercampan der USA (New Jersey, Delaware, Texas, Mississipi) (vgl. COBBAN & 
KENNEDY 1992). 

V o r k o m m e n: unteres Obercampan (Zone des Hoplitoplacenticeras van) der Bohrung Metelen 1001 

Gattung: Texanites SPATH 1932 

Typ- Spezies: Ammonites texanus RÖMER 1852 

Texanites sp. ex att.pseudotexanus (DE GROSSOUVRE 1894) / gallicus COLLIGNON 1948 
Taf. 5, Fig. 1 

M a t e r i a 1: 3 seitlich komprimierte Windungsbruchstücke (Skulptursteinkerne) 

B e s c h r e i b u n g: Das schwach hochmündige Gehäuse ist stark evolut aufgerollt, wobei sich die 
Windungen nur geringfügig umfassen. Der Querschnitt ist quadrangular bis retangular. Die Umbilikalwand ist 
zur abgerundeten Umbilikalkante hin leicht geneigt. Die flache Ventralseite zeigt einen scharfen Kiel, der 
beidseitig von einer tiefen Rinne begleitet wird. Die Flanken sind abgeflacht und zeigen gerade, leicht pror
siradiate Rippen, die einzeln oder zu zweit an Umbilikalknoten entspringen. Es treten einzelne Schaltrippen 
auf, die tief auf der Flanke beginnen. Oberhalb der Umbilikalknoten zeigen die Rippen 4 weitere Knotenrei
hen in etwa gleichen Abstände, wobei die innerlateralen und submarginalen Knoten eher rundlich sowie die 
marginalen und externen Knoten eher clavat entwickelt sind. Auf einer Gehäuselänge, die der Windungs
höhe entspricht, finden sich 4 - 5 Rippen. Die Lobenlinie ist nur schlecht und unvollständig erhalten. 

Bez i e h u n g e n: Die vorhandenen Bruchstücke erlauben keine Abgrenzung zwischen den beiden sehr 
nahe verwandten Arten Texanites pseudotexanus (DE GROSSOUVRE 1894, S. 84 = Ammonites texanus 
ROEMER.- SCHLÜTER, 1876, S. 155, Taf. 41, Fig. 1, 2, Tat. 42, Fig. 11) und T. gallicus COLLIGNON 1948 
(vgl. KENNEDY 1987, S. 770, Tat. 80, Fig. 4- 7; Taf. 81, Fig. 1 - 6). Der Texanites texanus (F.ROEMER) (vgl. 
KENNEDY 1987, S. 772, Textfig. 1) ist recht grob berippt und zeigt nur 20 Rippen pro Umgang. 

V e r b r e i t u n g: Während Texanites pseudotexanus (DE GROSS.) nur aus dem Untersanton von 
Norddeutschland und Dänemark bekannt ist, wird der T. gallicus GOLL. aus dem Untersanton von Frank
reich, Spanien, Bulgarien, Italien, Venezuela, Zululand und Madagascar beschrieben. Die vorliegenden Stücke 
stammen aus dem unteren Untersanton (Zone des Texanites pseudotexanus und Placenticeras polyopsis) 
der Bohrungen Wulfen 6 und Donar 5. 

60 



Familie: Sphenodiscidae HYATT 1900 

Unterfamilie: Sphenodiscinae HYATT 1900 

Gattung: Eulophoceras HYATT 1903 

Typ - Spezies: Eulophoceras natalense HYATT 1903 

Synonym: Skoumalia SUMMESBERGER 1979 (vgl. KENNEDY 1987) 

Eulophoceras austriacum (SUMMESBERGER 1979) 
Abb. 13b; Taf. 5, Fig. 2 

1979 Skoumalia austriaca SUMMESBERGER, S. 141 , Tat. 9, Fig. 37 - 41 ; Textfig . 26 - 30 

1980 Skoumalia austriaca SUMMESBERGER.- SUMMESBERGER, S. 280, Tat. 2, Fig. 5, 6; Tat. 3, Fig. 7, 8; Text
fig. 5, 6 

1987 Eulophoceras austriacum (SUMMESBERGER).- KENNEDY, S. 776, Tat. 82, Fig. 1 - 3 

Holotypus: Das Orginal von SUMMESBERGER (1979), Tat. 9, Fig. 37, 38 aus dem Obersanton des Gosaubeckens. 

Material: 1 Skulptursteinkern. 

Maße: D 

Holotypus 75,2 

Donar 5;334,0 m 46 

Wh 

42,8 

23 

Wh(%) 

56,9 

50 

Nw 

9,8 

6 

Nw(%) 

13 

13 

B e s c h r e i b u n g: Das flach scheibenförmige, hochmündige Gehäuse mit scharfem Kiel ist involut 
aufgerollt. Der Durchmesser des engen, tiefen Nabels entspricht 13 % des Gehäusedurchmessers. Die 
Flanken sind schwach konvex gewölbt, die maximale Breite wird etwas oberhalb der Nabelkante erreicht. 
Die Schale zeigt nur eine sehr schwach ausgeprägte Skulptur, die aus feinen, dicht stehenden, falcoiden 
Fadenrippen, die teilweise in schwachen Ventralknoten enden, besteht. Die Lobenlinie ist nicht erkennbar. 

B e z i e h u n g e n: Das vorliegende Stück stimmt gut mit der schwach skulptierten Form B der „Skoumalia 
austriaca" SUMMESBERGER 1979 (S. 141 , Textfig. 29, 30, Taf. 9, Fig. 39-41) überein. Form A, zu der auch 
der Holotyp gehört, ist wesentlich stärker skulptiert und zeigt Umbilikalknoten. Die einzigen anderen bisher 
aus der europäischen Oberkreide bekannten Vertreter von Eulophoceras wurden von BILOTTE & COL
LIGNON (1983) aus Frankreich beschrieben. Es handelt sich um zwei gänzlich glatte Gehäuse aus dem 
Obersanton, die aufgrund von Unterschieden im Windungsquerschnitt und den Lobenlinien als Eulopho
ceras cf. miloni HOURCQ 1949 und Eulophoceras grossouvrei COLLIGNON 1983 bestimmt wurden. Die 
kurze Beschreibung und Abbildung reichen für eine exakte Beurteilung und einen Vergleich mit dem vorliegen
den Stück nicht aus. 

Verb reit u n g: Die Art war bisher nur aus dem Obersanton von Österreich (SUMMESBERGER 1979) 
und dem Typ - Santon (nördliche Aquitaine, W-Frankreich, KENNEDY 1987) bekannt. Das vorliegende Stück 
stammt aus dem Obersanton (Zone des Desmophyllites larteti und Boehmoceras arculus) der Bohrung Do
nar 5. 

Superfamilie: Hoplitaceae DOUVILLE 1890 

Familie: Placenticeratidae HYATT 1900 

Gattung: Placenticeras MEEK 1876 

Typ - Spezies: Ammonites placenta DEKAY 1828 

Placenticeras polyopsis (DUJARDIN 1837) 
Taf. 5, Fig. 3-5 

1837 Ammonites polyopsis DUJARDIN, S. 232, Tat. 17, Fig. 12 

1872 Ammonites syrtalis MORTON.- SCHLÜTER, S. 46, Tat. 14, Fig. 1 - 10; Tat. 15, Fig. 5, non Fig. 1 - 4 (= 
Proplacenticeras pseudorbignyanum (HYATT 1903)) 

1916 Placenticeras syrtale (MORTON) var. guadaloupae (F. RO EM.).- STOLLEY, S. 93, Tat. 5, Fig. 4 
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1931 Placenticeras syrtale (MORTON).- RIEDEL, S. 695, Tat. 79, Fig. 2 (incl. var. guadaloupae F.ROEM„ costata 
RIEDEL, non var. milleriv. HAUER) 

1979 Stantonoceras depressum (HYATT).- SUMMESBERGER, S. 145, Tat. 10, Fig. 42, 43; Tat. 11, Fig. 44- 47; Tat. 
12, Fig. 48 - 52; Textfig. 31 - 37 

1983 Placenticeras polyopsis (DUJ.) .- KENNEDY & WRIGHT, S. 856, Tat. 86- 88; Textfig . 1 - 4 (hier umfangreiche 
Synonymie) 

1987 Placenticeras polyopsis (DUJ.).- KENNEDY, S. 768 

1991 Placenticeras polyopsis (DUJ.).- RIEGRAF & SCHEER, S. 358, Tat. 14, Fig. 1 - 1 O; Tat. 15, Fig. 5 

L e c tot y p u s: Das Orginal von DUJARDIN (1837), Tat. 17, Fig. 12a aus dem „Craie Tufau" der Touraine (Frankreich); 
festgelegt durch KENNEDY & WRIGHT (1983). 

M a t e r i a 1: 8 seitlich komprimierte, pyritisierte Skulptursteinkerne. 

Mi= Mikroconch, Ma = Makroconch 

Maße: D Wh Wh(%) Nw Nw(%) 

Donar 5;355,0 m Ma 61 31 51 12 20 

Herb.45;485,5 m Mi 57 26 46 12 21 

Donar 5;487,0 m Ma 56 26 46 11 20 

Donar 5;507,0 m Mi 48 23 48 10 21 

Donar 5;544,0 m Mi 50 21 42 12 24 

Herb.45;568,2 m Ma 47 19 41 10 21 

Donar 5;497,0 m Mi 45 22 49 9 20 

Herb.45;493,0 m ? 39 19 49 7 18 

Donar 5;489,0 m ? 16 8 50 3 19 

Bes c h r e i b u n g: Der geringe Durchmesser der hier untersuchten Stücke von 16 und 61 mm deutet 
darauf hin, daß es sich in allen Fällen um nicht ausgewachsene Exemplare handelt. Nach KENNEDY & 
WRIGHT (1983) besitzen adulte Gehäuse einen Durchmesser von ca. 120 - 150 mm. Die Gehäuse sind 
involut aufgerollt, wobei die relative Nabelweite mit zunehmendem Durchmesser leicht anwächst. Der Quer
schnitt ist stark hochmündig mit flachen Flanken, einer schmalen, tabulaten Ventralseite mit scharfen ven
trolateralen Schultern und einer scharf-abgerundeten Nabelkante. Die maximale Querschnittsbreite wird nahe 
der Nabel kante erreicht. Das Wb/ Wh-Verhältnis kann aufgrund der seitlichen Komprimierung der vorliegenden 
Stücke nicht angegeben werden. Die an allen Stücken nur relativ schwach entwickelte Skulptur ist ebenfalls 
ein Hinweis darauf, daß es sich um noch nicht ausgewachsene Stücke handelt. Nach KENNEDY & WRIGHT 
(1983) erfolgt der Übergang vom fast glatten Anfangsstadium zum anschließenden stärker skulptierten Sta
dium bei Mikroconchen bei 30 - 40 mm Durchmesser und bei Makroconchen bei 60 - 70 mm Durchmesser. 
Auf diesem Merkmal basiert die oben durchgeführte Ansprache der Stücke als mikroconche oder makro
conche Gehäuse. Die mikroconchen Gehäuse zeigen häufig schon ab einem Durchmesser von ca. 30 mm 
schwache, runde Umbilikalknoten, von denen ein oder zwei schwache, breite, prorsiradiate Wulstrippen 
ausgehen, die sich im oberen Teil der Flanken abschwächen und nahe Ventralschulter nach vorne umbie
gen. Die ventrolateralen Knoten sind nur sehr schwach entwikelt. Die makroconchen Gehäuse sind bis zu 
einer Größe von 61 mm beim größten vorliegenden Exemplar fast glatt. Deutlich entwickelt sind lediglich 
ausgeprägte, runde Umbilikalknoten, die im Verlauf der Ontogenese über die Flanke ventralwärts wandern. 
Bei den größten Stücken befinden sie sich etwa in der Flankenmitte. Die ventrolateralen Knoten sind bei den 
vorliegenden Stücken nur schwach entwickelt. Die Lobenlinie ist an keinem der vorliegenden Stücke voll
ständig erhalten. 

Beziehungen: Der untercampane Placenticeras syrtale (MORTON 1834) unterscheidet sich durch ein 
völlig glattes Jugendstadium und die Tatsache, daß die Umbilikalknoten am Nabelrand bleiben und sich nicht 
im Verlauf der Ontogenese ventralwärts verschieben (HYATI 1903). Außerdem zeigt der PI. syrtale 10 - 11 
Loben in der externen Sutur (PI. polyopsis: 8 Loben). Placenticeras semiornatum (D'ORBIGNY 1850) (vgl. 
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Revision bei KENNEDY 1984) aus dem Oberconiac von Frankreich und dem Münsterland unterscheidet sich 
von P polyopsis durch das Fehlen von Umbilikalknoten und eine geschwungene Ornamentierung auf den 
Flanken, die in kleinen ventralen Clavi endet. Placenticeras maherndli SUMMESBERGER 1979 aus dem 
Obersanton der Gosaukreide (Österreich) wird durch falcoide Rippen auf den inneren Windungen sowie 
dichte flexuose Rippen auf der Wohnkammer charakterisiert. Die makroconchen Gehäuse zeigen schwache 
Knoten. Der untercampane Placenticeras bidorsatum (ROEMER 1841) (vgl. KENNEDY 1986) unterscheidet 
sich durch deutliche, clavate Ventrolateralknoten, schwache Umbilikal- und Lateralknoten sowie schwache, 
feine, bogenförmige, konkave Rippen. Der Mündungsquerschnitt ist breit trapezförmig. 

Verbreitung: Die Art ist bisher aus dem Unter- bis Obersanton von Südfrankreich, Nordwestdeutsch
land und Österreich sowie aus Alabama bekannt. Im Münsterländer Becken scheint die Art im gesamten 
Santon verbreitet zu sein. Das hier untersuchte Material stammt aus dem unteren Untersanton (Zone des 
Texanites pseudotexanus und Placenticeras polyopsis) bis zum unteren Obersanton (Zone des Desmophyllites 
larteti und Boehmoceras arculus) der Bohrungen Donar 5 und Herbem 45 E 1. Ob die Art eventuell auch 
noch im basalen Untercampan auftritt - RIEDEL (1931) beschreibt den P polyopsis vergesellschaftet mit P 
bidorsatum aus dem unteren Untercampan der Ziegelei Rapen bei Recklinghausen - muß noch genau über
prüft werden (Horizontierung der Fundstücke ?, Aufarbeitung?, Kondensation?). 

Placenticeras maherndli SUMMESBERGER 1979 
Taf. 6, Fig. 1-3 

1979 Placenticeras maherndli SUMMESBERGER, S. 155, Tat. 14, Fig. 58 - 61; Tat. 15, Fig. 62 - 66; Abb. 40 - 47 

. Ho 1 o t y p u s: Das Orginal zu SUMMESBERGER (1979), Tat. 14, Fig. 58, 59 aus dem Obersanton des Gosaubeckens. 

M a t e .r i a 1: 3 Skulptursteinkerne. 

Maße: D Wh Wh(%) Nw Nw(%) · 

Holotypus 95 44 46 17 18 

Donar 5;504,0 m 64 29 45 13 20 

Donar 5;449,0 m 50 23 46 10 20 

Donar 5;440,5 m 48 21 44 9 19 

B e s c h r e i b u n g: Auch von dieser Art liegen keine ausgewachsenen Exemplare vor. Das größte Stück 
hat einen Durchmesser von 64 mm. SUMMESBERGER (1979) gibt für adulte Exemplare einen Durchmes
ser von über 100 mm an. Die hochmündigen Gehäuse sind mäßig involut aufgerollt, wobei die relative Nabel
weite 20 - 22 % beträgt. Die schwach konvexen Flanken gehen in eine schmale Ventralseite mit scharfen 
ventrolateralen Schultern über. Die Nabelkante ist leicht abgerundet. Die maximale Breite verlagert sich im 
Verlauf der Ontogenese von der Nabelkante ventralwärts. Bei dem größten Stück liegt sie bereits in der 
oberen Flankenhälfte. Die Skulptur ändert sich im Verlauf der Ontogenese. Die kleineren Exemplare bzw. die 
Innenwindungen der größeren Stücke zeigen kurze rursiradiate Wulstrippen, die erst deutlich oberhalb der 
Nabelkante einsetzen und im äußeren Flankendrittel enden. Diese Skulptur tritt bis zu einem Durchmesser 
von ca. 30 - 45 mm auf. Anschließend bildet sich auf der Schale eine meist nur schwache flexuose Berip
pung, wobei die Rippen ventral deutlich vorgezogen sind. Die zunächst weitständigeren, dickeren und leicht 
wulstigen Rippen schwächen sich später ab und gehen in eine feine Berippung über. Da alle untersuchten 
Stücke keine Ventrolateralknoten zeigen, die für makroconche Gehäuse typisch sind (SUMMESBERGER 
1979), handelt es sich wohl um mikroconche Gehäuse. Die Lobenlinie ist an keinem der vorliegenden Stücke 
vollständig erhalten. 

B e z i e h u n g e n: Die Art zeigt enge Beziehungen zum Placenticeras mil/eri (HAUER), der sich aber 
durch eine ausgeprägte Ventrolateralbeknotung, das Fehlen von Umbilikalknoten und eine feine, dichte, 
flexuose Fadenberippung unterscheidet. 

Verb reit u n g: Das hier untersuchte Material stammt aus dem unteren Mittelsanton (Zone des Haue
riceras buszii und Placenticeras mahernd/J) bis oberen Mittelsanton (Zone des Hauericeras welschi und 
Baculites incurvatus) der Bohrung Donar 5. Das Typmaterial von SUMMESBERGER (1979) stammt aus 
dem Obersanton des Gosaubeckens (Österreich) . 
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Placenticeras bidorsatum (ROEMER 1841) 
Taf. 6, Fig. 4 

1841 Ammonites bidorsatus ROEMER, S. 88, Taf. 13, Fig. 5 

1867 Ammonites Dujardini SCHLÜTER, S. 25, Taf. 4, Fig. 1, 2 

1872 Ammonites bidorsatus ROEMER.- SCHLÜTER, S. 51, Taf. 15, Fig. 6-8 

1903 Diplamoceras bidorsatum (ROEMER).- HYATT, S. 243 

1903 Diplamoceras canaliculatum HYATT, S. 243 

1906 Placenticeras bidorsatum (ROEMER). - MÜLLER & WOLLEMANN, S. 6, Taf. 3, Fig. 1, 2, Taf. 9, Fig. 1, 2 (incl. 
var. glaberrima) 

1931 Diplacmoceras bidorsatum (ROEMER).- RIEDEL, S. 697 

1986 Placenticeras bidorsatum (ROEMER).- KENNEDY, S. 56, Taf. 8, Fig. 1-12, Taf. 14, Fig. 8, 9, Textfig. 20-23 

1991 Placenticeras bidorsatum (ROEMER).- RIEGRAF & SCHEER, S. 360, Taf. 15, Fig. 6 - 8 

1995 Placenticeras bidorsatum (ROEMER).- KENNEDY & KAPLAN, S. 59, Taf. 13, Fig. 1-3, Taf. 14, Fig. 1-3, Taf. 
15, Fig. 1-5, Taf. 16, Fig. 1-5, Tat. 17, Fig. 1-3, Taf. 18, Fig. 1-3 {hier weitere Synonmie) 

N eo t y p u s: Das Orginal zu SCHLÜTER 1867, Taf. 4, Fig. 1 und 1872, Taf. 15, Fig. 7, 8 aus dem Untercampan von 
Dülmen; festgelegt durch KENNEDY (1986) 

Mater i a 1: Ein mäßig erhaltener, vollständiger Skulptursteinkern und ein Bruchstück sowie umfangreiches Vergleichs
material aus den Dülmener Schichten. 

Maße: D Wh Wh(%) Nw Nw(%) 

Neotypus 120 60 50 19,5 16 

Herb.45;289,2 m 57 32 56 7 12 

B e s c h r e i b u n g: Wie bereits die geringe Größe zeigt, sind die beiden vorliegenden Exemplare juvenil. 
Adulte Exemplare erreichen einen Durchmesser von 140 und mehr mm. Die Gehäuse sind deutlich involut 
aufgerollt und zeigen einen engen tiefen Nabel. Die Stücke sind seitlich stark komprimiert, wobei die Schale 
z.T. zerbrochen ist, so daß keine Angaben zur Windungsbreite gemacht werden können und auch die Win
dungshöhe leicht verfälscht ist. Es steht aber fest, daß der Gehäusequerschnitt stark hochmündig war. Die 
Flanken sind leicht konvex gewölbt und zeigen eine scharfe gerundete Nabelkante. Sie schließen an eine 
schmale, tabulate Ventralseite mit scharfen ventrolateralen Schultern an. Alle Stücken zeigen eine nur schwach 
entwickelte Skulptierung, die aus meist nur undeutlichen Umbilikalbullae besteht, von denen flache, feine, 
leicht sinuos geschwungene, prorsiradiate Rippen ausgehen. Den Rippen sitzt ein kleiner, langgezogener, 
clavater Knoten auf, der zunächst auf der inneren Flanke liegt und mit zunehmendem Alter nach außen 
wandert. Die Lobenlinie ist an keinem der vorliegenden Stücke vollständig erhalten. 

B e z i e h u n g e n: Die vorliegenden, schwach skulptierten Stücke entsprechen der Varietät glaberima 
MÜLLER & WOLLEMANN (1906, S. 7, Taf. 3, Fig. 2, Taf. 9, Fig. 2) und sind nach KENNEDY & KAPLAN 
(1995) vermutlich als juvenile Makroconche zu interpretieren. Ähnlichkeiten bestehen auch mit dem P. milleri 
(HAUER 1866, vgl. Revision bei KENNEDY 1986, S. 56) aus dem alpinen Untercampan. Diese Art unter
scheidet sich vom P. bidorsatum durch fehlende Flankenknoten. 

Verbreitung: Im Raum Braunschweig setzt die Art in der granulataquadrata-Zone des tiefen Untercam
pans (ERNST 1968) ein. An der Typlokalität scheint die Art erst in einem etwas höheren Niveau aufzutreten. 
So fehlt sie in den Basisbänken der Dülmener Schichten (KENNEDY & KAPLAN 1995) und wurde erstmals 
deutlich über der Campan-Basis im höheren Teil der granulataquadrata-Zone beobachtet. Aus der Zgl. Ridder
busch beschreibt ARNOLD (1964d) allerdings den P. bidorsatum gemeinsam mit Marsupites testudinarius, 
wobei aber die Lagerungsverhältnisse (Kondensation ? , Aufarbeitung ?) und die genaue Horizontierung der 
Funde unklar sind. In den Bohrungen Donar 5 und Herbem 45 findet sich der P. bidorsatum erstmalig 40 m 
über dem Aussetzen von Marsupites testudinarius und 32 m über dem Einsetzen von G. granulataquadrata 
im unteren Untercampan. 
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In der nördlichen Aquitaine (Frankreich) charakterisiert die Art das basale Untercampan (KENNEDY 1986), 
wobei von hier aber die borealen Leitfossilien G. granulataquadrata und M. testudinarius nicht bekannt sind. 

Gattung: Hoplitoplacenticeras PAULCKE 1907 

Typ - Spezies: Hoplites-Placenticeras plasticus PAULCKE 1907 

Hoplitoplacenticeras marroti (COQUAND 1859) 
Taf. 6, Fig. 6 

1859 Ammonites marroti COQUAND, S. 995 

pars 1867 Ammonites coesfeldiensis SCHLÜTER, S. 14, Taf.1 , Fig. 2, 3 

pars 1872 Ammonites striatocostatus SCHLÜTER, S. 65, non Taf. 20, Fig. 1 - 4 

pars 1876 Ammonites vari SCHLÜTER 1876, S. 160 (nom.nov. pro Ammonites striatocostatus SCHLÜTER 1872) 

pars 1894 Hoplites vari SCHLÜTER.- DE GROSSOUVRE, S. 118 

1894 Hoplites vari SCHLÜTER var. marroti COQUAND.- DE GROSSOUVRE, S. 119, Taf. 8, Fig. 3; Taf. 9, Fig. 2, 3 

1925 Hoplitoplacenticeras vari (SCHLÜTER) var. Marroti (COQUAND).- DIENER, S. 178 

1986 Hoplitoplacenticeras marroti(COQUAND).- KENNEDY, S. 70, Taf. 2, Fig. 3, 4; Taf. 9, Fig. 1-8, 11-12; Taf.-10, 
Fig. 1-12; Taf. 12, Fig. 1, 2 

1991 Hoplitoplacenticeras marroti (COQUAND).- RIEGRAF & SCHEER, S. 320, Taf. 1, Fig. 2 - 3 

1992 Hoplitoplacenticeras marroti (COQUAND) .- KENNEDY et al., S. 272, Taf. 1, Fig. 2, 5; Taf. 2, Fig. 6, 7 

H o 1 o t y p u s: Das Orginal von COQUAND (1859, S. 995), abgebildet bei KENNEDY (1986, Taf. 9, Fig. 5, 6) 

M a t e r i a 1: 1 Windungsbruchstück (Skulptursteinkern) 

Bes c h r e i b u n g: Das ca. 9 cm messende Windungsbruchstück zeigt 11 Wulstrippen mit ausgeprägten 
inneren und äußeren Ventrolateralknoten. Der Rippenverlauf ist bis zu den inneren Ventrolateralknoten fast 
gerade und prorsiradiat. Oberhalb dieser Knoten biegen die Rippen bis zu den äußeren Ventrolateralknoten 
leicht nach vorne um. Da die Umbilikalkante nicht erhalten ist, ist unklar, ob, und wenn ja, wie die Umbilikal
knoten entwickelt sind. 

B e z i e h u n g e n: Die französischen Exemplare des H. marroti unterscheiden sich von dem beschriebe
nen Stück durch ihre geringere Größe und stärker flexuose Rippen (vgl. KENNEDY 1986, Taf. 2, Fig. 3, 4; 
Taf. 9, Fig. 1-8, 11, 12; Taf. 10, Fig. 1-12; Taf. 12, Fig. 1, 2). Der Hoplitoplacenticeras vari (SCHLÜTER 1876) 
zeichnet sich durch eine feinere Berippung und das Auftreten von Lirae aus (vgl. Taf. 6, Fig. 5), wobei die 
Berippung und Beknotung mit zunehmendem Alter verblaßt. Bei adulten Exemplaren, die in ihrer Größe in 
etwa dem beschriebenen Exemplar entsprechen, dominieren die Lirae (KENNEDY 1986, Textfig . 25, 26). 
Sehr nahe verwandt mit dem H. marroti ist der H. ·fugen MATSUMOTO 1984 aus dem unteren Obercampan 
von Japan, dessen Gehäuse aber kleinwüchsiger ist und der statt der Umbilikalknoten deutliche untere 
Lateralknoten zeigt. Außerdem ist die Ventralfurche tiefer und die Ventralknoten zeigen bipartite oder trip
artite Dornen. 

V e r b r e i t u n g: Da der H. marroti von früheren Autoren häufig mit anderen Hoplitoplacenticeras-Arten 
zusammengefaßt wurde, ist seine genaue Verbreitung im Münsterländer Becken noch unklar. Das von SCHLÜ
TER (1867, Taf. 1, Fig. 2, 3) abgebildete Exemplar stammt aus dem unteren Obercampan (Zone des 
Hoplitoplacenticeras van) des Coesfelder Berges bei Coesfeld. Das hier untersuchte Bruchstück stammt aus 
dem unteren Obercampan (Zone des Hoplitoplacenticeras van) der Bohrung Donar 5. In Frankreich ist die 
Art im unteren Obercampan weit verbreitet (COQUAND 1859, DE GROSSOUVRE 1894, KENNEDY 1986, 
KENNEDY et al.1992) . 
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Unterordnung: Ancyloceratina WIEDMANN 1966 

Superfamilie: Turrilitaceae GILL 1871 

Familie: Diplomoceratidae SPATH 1926 

Unterfamilie: Diplomoceratinae SPATH 1926 

Gattung: Diplomoceras HYATT 1900 

Typ - Spezies: Hamites cylindraceus DEFRANCE 1822 

in D'ORBIGNY 1842 

Diplomoceras sp. 

B e s c h r e i b u n g: Es liegt nur ein kleines Windungsbruchstück vor. Die Flanken sind gewölbt, der 
Querschnitt kann aufgrund einer starken seitlichen Komprimierung aber nicht angegeben werden. Die Skulp
tur besteht aus dichten, feinen, einfachen Rippen ohne Knoten. Es treten 10 Rippen pro cm auf. Der Rippen
index beträgt ca. 17. Die Sutur ist nicht erkennbar. 

B e z i e h u n g e n: Die feine, einfache Berippung ohne Knoten ist charakteristisch für die Gattung 
Diplomoceras. Der beobachtete Rippenindex entspricht dem bei Vertretern des cylindraceum (DEFRANCE 
1822)-Formenkreises. Dieser Formenkreis wurde von KENNEDY (1986b) ausgiebig diskutiert. Da zum Quer
schnitt keine Angaben möglich sind und auch die Aufrollungsform nicht exakt angegeben werden kann, wird 
von einer Bestimmung abgesehen. 

V o r k o m m e n: Das vorliegende Bruchstück stammt aus dem höheren Obercampan der Bohrung Donar 5. 

Gattung: Neancyloceras SPATH 1926 

Typ - Spezies: Ancy/oceras bipunctatum SCHLÜTER 1872 

Neancyloceras bipunctatum (SCHLÜTER 1872) 
Tat. 7, Fig. 7 

1872 Ancy/oceras bipunctatum.- SCHLÜTER, S. 98, Taf. 29, Fig. 1-3 

1982 Neancy/oceras bipunctatum (SCHLÜTER).- KLING ER, S. 221, Fig. 1-3, 2-8 A-E, 9 (hier weitere Synonymie) 

1991 Exiteloceras bipunctatum (SCHLÜTER).- RIEGRAF & SCHEER, S. 388, Taf. 29, Fig. 1 -3 

L e c tot y p u s: Das Orginal von SCHLÜTER (1872), Taf. 29, Fig. 3 aus dem Obercampan von Ahlten (Deutschland); 
festgelegt durch BLASZKIEWICZ (1980). 

M a t e r i a 1: 1 Gehäusebruchstück und umfangreiches Vergleichsmaterial aus dem zentralen Münsterland. 

B e m e r k u n g e n: Die Art ist mir im Münsterländer Beken aus dem unteren Obercampan (Zone des 
Hoplitoplacenticeras van) von Beckum (GIERS 1964) sowie aus gleichaltrigen Schichten der Bohrung Donar 
5 und von Coesfeld bekannt. Das Typ-Material von SCHLÜTER (1872) stammt aus dem Obercampan (Zone 
des Nostoceras polyplocum) von Ahlten bei Hannover. KENNEDY (1986) beschreibt ein unsicheres Exem
plar aus der polyplocum-Zone von Frankreich. Nach WRIGHT & WRIGHT (1951) findet sich die Art im Ober
campan von Norwich (England) und N-lrland. 

Gattung: Glyptoxoceras SPATH 1925 

Typ - Spezies: Hamites rugatus FORBES 1846 

Glyptoxoceras sp. ex aff. aquisgranense (SCHLÜTER 1876) / retrorsum (SCHLÜTER 1872) 
Tat. 7, Fig. 8 

M a t e r i a 1: 1 juveniles Gehäusebruchstück und umfangreiches Vergleichsmaterial aus dem zentralen Münsterland. 

Bemerkungen: Wie bereits KENNEDY & KAPLAN (1995) festgestellt haben, sind juvenile Fragmente 
des G. aquisgranensis (SCHLÜTER 1872, S. 102, Tat. 31, Fig. 6-9) und des G. retrorsum (SCHLÜTER 1872, 
S. 97, Tat. 30, Fig. 5-10) nicht zu unterscheiden. 
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V e r b r e i t u n g: Der G. aquisgranensis (SCHLÜT.) ist aus dem Untercampan des Münsterländer 
Beckens und der Aachener Kreideformation sowie dem unteren Obercampan von Nalzen (Frankreich) be
kannt. Der G. retrorsum (SCHLÜT.) ist im Münsterländer Becken von der bidorsatum-Zone des unteren 
Untercampans bis zur polyplocum-Zone des oberen Obercampans nachgewiesen worden (SCHLÜTER 1872, 
WEGNER 1905, KÖPLITZ 1921, RIEDEL 1931, ARNOLD 1964e, GIERS 1964). Weitere Vorkommen der Art 
sind im Obercampan von Norddeutschland, dem Unter- und Obercampan von Frankreich, dem Untercampan 
von Polen, der polyplocum-Zone von Österreich sowie dem Obercampan von Russland, der Ukraine, dem 
Kaukasus, Armenien und vermutlich Schweden bekannt. Das abgebildete Bruckstück (Tat. 7, Fig. 8) stammt 
aus dem unteren Obercampan (vari-Zone) der Bohrung Donar 5. 

Unterfamilie: Polyptychoceratinae MATSUMOTO 1938 

Gattung: Polyptychoceras YABE 1927 

Polyptychoceras sp. 

Bemerkungen: Aus dem Obersanton (Zone des Desmophyllites lartetiund Boehmoceras arculus) der 
Bohrung Wulten 6 liegen zwei schlecht erhaltene Diplomoceratiden vor, die zu dieser Gattung zu stellen sind. 
Es handelt sich um gerade Gehäusebruchstücke mit einfacher, feiner, dichter Berippung. Da die Gehäuse 
flach gedrückt sind, ist der Querschnitt nicht erkennbar. Die Höhe beträgt 6 bzw. 8 mm, die Länge 16 bzw. 28 
mm. 

Gattung: Pseudoxybeloceras WRIGHT & WRIGHT 1954 

Typ - Spezies: Hamites quadrispinosus JIMBO 1894 

Untergattung: Parasolenoceras COLLIGNON 1969 

Typ - Spezies: Parasolenoceras splendens COLLIGNON 1969 

Pseudoxybeloceras (Parasolenoceras) interruptum (SCHLÜTER 1872) 
Tat. 8, Fig. 1, 2 

1872 Hamites interruptus SCHLÜTER, S. 105, Tat. 32, Fig. 8,9 

1982 Pseudoxybeloceras (Paraso/enoceras) interruptum ( SCHLÜTER).- KLINGER,_S. 237, Textfig. 8 F, G 

1984 Pseudoxybeloceras (Parasolenoceras) interruptum (SCHLÜTER) .- KENNEDY & SUMMESBERGER, S. 167, 
Tat. 9, Fig. 5, 10, 11 (hier weitere Synonymie !) 

? 1986 Pseudoxybeloceras (Paraso/enoceras) cf. interruptum (SCHLÜ TER).- KENNEDY, S. 108, Tat. 16, Fig. 10, 11 

1991 Pseudoxybeloceras (Parasolenoceras) interruptum (SCHLÜ TER).- RIEGRAF & SCHEER, S. 394, Tat. 32, 
Fig. 8, 9 

H o 1 o t y p u s: durch Monotypie das Orginal zu SCHLÜTER (1872), Tat. 32, Fig. 8, 9 aus dem Obercampan von Ahlten 
(N-Deutschland). 

M a t e r i a 1: 1 Bruchstück aus der Bohrung Donar 5 und 9 Vergleichsexemplare aus dem Raum Coesfeld (zentrales 
Münsterland). 

Maße: L Wh Wb RI 

Donar 5;151,2 m 20 10 7 

Coesfeld 85 12 5 

B e s c h r e i b u n g: Das Material umfaßt Gehäusebruchstücke unterschiedlicher Altersstadien, wobei 
aber die Anfangswindungen an keinem Stück erhalten sind. Die größten Bruchstücke weisen eine Länge von 
85 mm und eine Windungshöhe von 12 mm auf. Die vorliegenden Exemplare zeigen meist zwei, gerade bis 
leicht gebogene, parallele Schäfte, die sich berühren und durch einen U-förmigen Gehäuseknick verbunden 
werden. Die Flanken sind deutlich abgeflacht und anscheinend nur schwach konvex gewölbt; Dorsal- und 
Ventralseite sind gut abgerundet. Der Querschnitt ist hochoval. Da alle Stücke seitlich komprimiert sind, kann 
das Wb/ Wh-Verhältnis nicht angegeben werden. Die Schale zeigt grobe, scharte, prorsi- bis rectiradiate 
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Rippen, die sich auf der Dorsalseite abschwächen und auf der Ventralseite verblassen. Die Rippen können 
auf der Ventralseite völlig verschwinden oder aber noch schwach erkennbar sein. In jüngeren Altersstadien 
ist die Berippung feiner und dichter (RI = 7 - 8) und nur jede zweite Rippe zeigt einen Ventralknoten; in den 
späteren Wachstumsstadien wird die Berippung weitständiger (RI = 4 - 5) und jede Rippe trägt einen kleinen, 
runden bis clavaten Ventralknoten. Die Rippenzwischenräume sind deutlich breiter als die Rippen. Die Lo
benlinie ist an keinem Stück erkennbar. 

B e z i e h u n g e n: Sehr nahe verwandt mit dem P. interruptum ist der P. tomitai MATSUMOTO (in 
MATSUMOTO & MIYAUCHI 1984, S. 32, Tat. 8, Fig. 1, 2) aus dem unteren Obercampan von Japan, der sich 
vor allem dadurch unterscheidet, daß die Rippen nur mit geringfügiger Abschwächung über die Ventralseite 
hinweglaufen. Da bisher noch nicht genügend Material verschiedener Altersstadien der japanischen Art vor
liegt, ist es unklar, ob auch Unterschiede hinsichtlich der Berippungsdichte bestehen. 

V e r b r e i t u n g: Das Typ-Material von SCHLÜTER (1872) stammt aus dem unteren Obercampan (Zone 
des Nostocerus polyplocum) bei Ahlten (Nahe Hannover). KENNEDY & SUMMESBERGER (1984) ordneten 
Stücke aus der Zone des Nostoceras polyplocum (oberes Obercampan) des Gschliefgrabens (Oberöster
reich) dem P. interruptum zu. Weiterhin wird die Art aus dem Obercampan von Donbas, aus der südlichen 
UDSSR sowie dem nördlichen Irland beschrieben. Nahe verwandte Formen finden sich in N-Spanien ober
halb der Zone des Nostoceras polyplocum in der Didymoceras / Echinocorys conoidea-Zone. Aus dem Münster
länder Becken liegen mir 9 Exemplare aus dem Grenzbereich vari / polyplocum-Zone und der polyplocum-· 
Zone von Coesfeld vor. Ein weiteres Stück wurde im unteren Obercampan (Zone des Hop/itoplacenticeras 
van) der Bohrung Donar 5 nachgewiesen. 

Pseudoxybeloceras (Parasolenoceras)(?) cf. wernickei (WOLLEMANN 1902) 
Tat. 7, Fig. 5, 6a-c 

cf.: 1902 Hamites wernickeiWOLLEMANN, S. 95, Tat. 4, Fig. 4 (non Fig. 5 = P. interruptum); Tat. 5, Fig. 1, 2 

1984 Pseudoxybeloceras (Paraso/enoceras) wernickei (WOLLE- MANN).- KENNEDY & SUMMESBERGER, S. 
166, Tat. 6, Fig. 3; Tat. 9, Fig. 6, 7; Tat. 10, Fig. 1, 8 ,9 (hier weitere Synonymie !) 

L e c tot y p u s: Das Orginal von WOLLE MANN 1902, Tat. 4, Fig. 4 aus der polyplocum-Zone (oberes Obercampan) von 
Lüneburg (Deutschland); festgelegt durch KENNEDY & SUMMESBERGER (1984). 

M a t e r i a 1: 2 Bruchstücke des gestreckten Gehäuseteils (1 Stück aus der Bohrung Denar 5 und ein Vergleichsstück 
aus Holtwick (zentrales Münsterland)). 

Maße: L Wh Wb RI 

Denar 5;137,0 m 50 26 11 

Holtwick 56 16 11 7 

B e s c h r e i b u n g: Die beiden vorliegenden Exemplare sind Bruchstücke des geraden Gehäuseteils, 
wobei ein Bruchstück einem jüngeren und eins einem adulten Wachstumsstadium zuzuordnen ist. Das juve
nile Stück aus Holtwick (Tat. 7, Fig. 6) ist nahezu unverdrückt und zeigt einen ovalen Querschnitt mit einem 
Wb/ Wh -Verhältnis von 0,69. Für den allerdings leicht verdrückten Paralectotypus von WOLLEMANN (1902, 
Tat. 5, Fig. 2) ergibt sich ein Wb/ Wh-Verhältnis von 0,65. Die Flanken sind deutlich konvex gewölbt, die 
Extern- und lnternseiten gut abgerundet. Die Oberfläche zeigt kräftige, schmale, prorsiradiate Rippen, die in 
gleicher Stärke über die Dorsal- und Ventralseite laufen und länglich-radiale Ventralknoten (=Bullae) tragen. 
Die Rippen gabeln sich z.T. an den Ventralknoten und laufen schräg über die Ventralseite zu je einem Knoten 
der gegenüberliegenden Seite. Der Rippenindex beträgt 7. Die Rippenbreite ist in diesem Stadium meist 
geringer als der Rippenzwischenraum. Die Sutur ist nicht erhalten. Für das adulte Exemplar aus der Bohrung 
Donar 5 (Tat. 7, Fig. 5) ist aufgrund der seitlichen Komprimierung das Verhältnis Windungshöhe /Windungs
breite nicht exakt anzugeben. Die Flanken scheinen stärker abgeflacht zu sein als bei dem juvenilen Exem
plar. Die Schale zeigt schwache, breite, gerundete, prorsiradiate Rippen, die schwache, runde Ventralknoten 
tragen. Rippenbreite und Rippenzwischenraum sind etwa gleich. Der Rippenindex liegt bei 11. Die großen 
Exemplare von WOLLEMANN (1902) zeigen Rippenindex-Werte von 9-11. Das vorliegende Stück entspricht 
den von KENNEDY & SUMMESBERGER (1984, Tat. 6, Fig. 3, Tat. 10, Fig. 1) abgebildeten älteren Wachs
tumsstadien des P. wernickei, bei denen die Berippung und die Knoten abgeschwächt sind. 
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B e m e r k u n g e n: Eine Revision des „Hamites wernikei WOLLEMANN 1902" durch Herrn Z. LEWY 
(Jerusalem, Israel) befindet sich z.Z. in Vorbereitung. Nach freundlicher Mitteilung von Herrn LEWY wurden 
unter diesem Taxon bisher 2 völlig verschiedene Arten zusammengefaßt, die sich in erster Linie durch unter
schiedliche Jugendwindungen (torticon und gyrocon) und Beknotung (regelmäßig bzw. unregelmäßig) 
auszeichnen. Oie oben beschriebenen Bruchstücke lassen keine Aussagen zur Ausbildung der Jugend
windungen zu, zeigen aber eine regelmäßige Beknotung. Sie werden vorerst unter Vorbehalt zu „Pseudoxy
beloceras (Parasolenoceras) wernikei WOLLEMANN" gestellt, bis die abschließenden Untersuchungs
ergebnisse von Herrn LEWY vorliegen und eine genaue Definition der Taxa durchgeführt wurde. 

Bezieh u n g e n: P phaleratus (GRIEPENKERL 1889, S. 406, Tat. 45, Fig. 3, Tat. 45, Fig. 3 - 4) zeigt 
abwechselnd unbeknotete und knotentragende Rippen, die sich auf der Ventralseite in 2 gekrümmte Rippen 
aufspalten, die zwischen den beiden Ventralknotenreihen ein Oval bilden. 

P interruptum (SCHLÜTER 1872, S. 105, Tat. 32, Fig. 8, 9) zeigt eine gröbere Berippung, die nicht über die 
Ventralseite hinweg reicht. 

P. splendens (COLLIGNON 1969, S. 44, Tat. 53, Fig. 2087, 2088) ist feiner berippt und zeigt einen fast 
runden Querschnitt. 

P periodicum MATSUMOTO & MIYAUCHI (1984, S. 64, Tat. 28, Fig. 1, Tat. 31, Fig. 1) zeichnet sich 
ebenfalls durch eine feine , dichte Berippung auf, doch treten periodisch verstärkte Rippen auf. 

Verbreitung: Das Typ-Exemplar von WOLLEMANN (1902) stammt aus der polyplocum-Zone (oberes 
Obercampan) der Lüneburger Kreide. In der selben Zone beobachteten KENNEDY & SUMMESBERGER 
(1984) die Art auch im Gschliefgraben (Oberösterreich). In N-Spanien findet sich der P wernickei in etwas 
älteren Schichten des unteren Obercampans (WIEDMANN 1979). Außerdem ist die Art aus dem Obercam
pan von Donbas, der südlichen UDSSR, Zentr~l-Tunesien und S-Afrika bekannt. Die mir aus dem Münster
länder Becken vorliegenden Stücken stammen aus dem unteren Obercampan (Zone des Hoplitoplacentice
ras van) der Bohrung Donar 5 sowie aus dem oberen Untercampan (Zone des Scaphites gibbus) von Holt
wick (TK 3908). 

Untergattung: Christophoceras COLLIGNON 1969 

Pseudoxybeloceras (Christophoceras) cf. ramboulai (COLLIGNON 1969) 
Tat. 8, Fig. 5 

cf.: 1969 Christophoceras ramboulai COLLIGNON, S. 47, Tat. 531, Fig. 2093 

Ho 1 o t y p u s: das Orginal zu COLLIGNON 1969, Tat. 531 , Fig. 2093 aus der Zone des Menabites boulei und Anapachy
discus arrialoorensis (oberes Untercampan), „Gisement 715 du km 9,5000 de la Coupe Ampamba-Antsirasira (Madagas
car)" 

Mate r i a 1: 1 Bruchstück 

Bes c h reib u n g: Es liegt ein 100 mm langes, gekammertes und völlig gerade gestrecktes Gehäusebruch
stück vor. Oie Windungshöhe vergrößert sich auf dieser Länge nur geringfügig von 25 mm auf 27 mm. 
Aufgrund einer starken seitlichen Komprimierung können keine Aussagen über den Windungsquerschnitt 
gemacht werden. Die Oberfläche zeigt zahlreiche, feine, mäßig dicht stehende Rippen. Der Rippen-Index 
beträgt 8. Die Rippen sind gerade und leicht prorsiradiat geneigt. Eine Differenzierung in Haupt- und Neben
rippen ist kaum erkennbar. In unregelmäßigen Abständen treten aber quadrituberculate Rippen auf. Die 
Knoten sind auf den Flanken schwach entwikelt, auf der Ventralseite aber bis zu 4 mm lang und breit. Die 
Lobenlinie ist nur unvollständig erhalten. 

B e z i e h u n g e n: Durch die langen Knoten unterscheidet sich die Art von allen anderen Vertretern der 
Gattung Pseudoxybeloceras. Von der madagassischen Art unterscheidet sich die münsterländer Form da
durch, daß die Knoten nicht in Dornen auslaufen sondern verbreitert und abgerundet sind. 

V e.r breit u n g: Pseudoxybeloceras (Christophoceras) rambou/ai (COLLIGNON 1969) ist bislang nur 
aus dem oberen Untercampan von Madagascar bekannt. Das vorliegende Stück stammt aus dem oberen 
Untercampan der Bohrung Donar 5. Sehr ähnliche Formen sind mir auch aus dem unteren Obercampan 
(spiniger / basiplana-Zone) von Hannover-Misburg (Grube Teutonia) bekannt. 
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pars 1841 

1872 

1975 

1980 

1980 

1980 

? 1980 

1980 

? 1980 

? 1980 

? 1980 

? 1980 

1984 

1986 

Familie: Nostoceratidae HYATT 1894 

Gattung: Nostoceras HYATT 1894 

Typ - Spezies: Nostoceras stantoni HYATT 1894 

Untergattung: Bostrychoceras HYATT 1900 

Typ - Spezies: Turrilites polyplocum ROEMER 1841 

Nostoceras (Bostrychoceras) po/yplocum (ROEMER 1841) 

Turrilites polyplocus ROEMER, S. 92, Tat. 14, Fig. 1, (non Fig. 2 = Eubostrychoceras saxonicum (SCHLÜTER 
1876)) 

Turrilites polyplocum.- SCHLÜTER, S. 112, Tat. 33, Fig. 3-8, Tat. 34, Fig. 1 -5, Tat. 35, Fig. 1 - 8 

Bostrychoceras (Bostrychoceras) polyplocum (ROEMER) .- SCHMID & ERNST, S. 339, Tat . 4, Fig. 2-3 

Bostrychoceras polyplocum polyplocum (ROEMER).- BLASZKIEWICZ, S. 20, Tat . 1, Fig. 1-9; Tat. 11 , Fig. 2, 
3,5,6 

Bostrychoceras polyplocum schlueteri BLASZKI E WICZ, S. 20, Tat. 2, Fig. 1, 4, 9-11 

Bostrychoceras unituberculatum BLASZKIEWICZ, S. 21 , Tat. 3, Fig. 1-8; Tat. 4, Fig. 3-6 

Didymoceras densecostatum (WIEDMANN).- BLASZKIEWICZ, S. 25, Tat. 7, Fig. 2-4 

Didymoceras cf. secoense (YOUNG).- BLASZKIEWICZ, S. 24, Tat. 5, Fig. 4, 6; Tat . 7, Fig. 16, 19 

Didymoceras sp.- BLASZKIEWICZ, S. 22, Tat. 4, Fig. 1, 2; Tat. 5, Fig. 7 

Didymoceras cf. beecheri HYATT.- BLASZKIEWICZ, S. 22, Tat. 5, Fig. 3, 5 

Didymoceras varium BLASZKIEWICZ, S. 22, Tat. 6, Fig. 1-7; Tat. 7, Fig. 21 , 22 

Didymoceras postremum BLASZKIEWICZ, S. 25, Tat. 8, Fig. 1-6; Tat. 9, Fig. 1-6 

Nostoceras (Bostrychoceras) polyplocum (ROEMER).- KENNEDY & SUMMESBERGER, S. 164, Tat. 9, Fig. 
4, 8, 12-14 

Nostoceras (Bostrychoceras) polyplocum (ROEMER) .- KENNEDY, S.92, Tat. 6, Fig . 1; Tat. 15, Fig. 1-3, 5-8 
(hier weitere Synonmie !) 

L e c tot y p u s: Das Orginal von ROEMER (1841 ), Tat . 14, Fig. 1 aus dem oberen Obercampan von Norddeutschland; 
festgelegt durch KENNEDY (1986) . 

Mater i a 1: 3 Windungsbruchstücke und umfangreiches Vergleichsmaterial aus dem zentralen Münsterland. 

B e m e r k u n g e n: Diese kosmopolite Leitform des oberen Obercampans zeigt einen ausgeprägten 
Geschlechtsdimorphismus und eine große Variabilität hinsichtlich der Skulptur und des Aufrollungsmodus. 
Es wurde daher verschiedentlich versucht, innerhalb dieses Formenkreises einzelne Taxa abzugrenzen (z.B. 
WIEDMANN 1962: polyplocum, depressum, densecostatum; BLASZKIEWICZ 1980: polyplocum, schlueteri, 
unituberculatum, varium, postremum), doch ist KENNEDY (1986) bei der Untersuchung von über 100 Exem
plaren aus Frankreich und dem Münsterland (darunter auch den SCHLÜTER'schen Typen) zu dem Schluß 
gekommen, daß alle unterschiedenen Formen durch Übergänge miteinander verbunden und daher nicht 
abzugrenzen sind . KÜCHLER & KUTZ (1989) haben bei der neusten Bearbeitung des Obercampans von N
Spanien innerhalb des po/yp/ocum-Formenkreises aber wieder unterschiedliche Taxa abgetrennt (polyplo
cum, depressum, secoense / schloenbachi, sp. nov. (bituberculat)). 

V e r b r e i t u n g: Vertreter des Nostoceras (Bostrychoceras) polyplocum-Formenkreises sind im oberen 
Obercampan der Baumberge (zentrales Münsterland) relativ häufig und durch eine Vielzahl von Varietäten 
oder „Arten" vertreten. Von den drei Stücken aus der Bohrung Oberdarfeld 1 ist das älteste Stück aus der 
polyplocum-Zone unbeknotet, während die beiden jüngeren Stücke, die aus der langei-Zone stammen, bjtuber
culat sind. Eine ähnliche Abfolge mit unbeknoteten und unituberculaten Formen in einem tieferen strati
graphischen Niveau und bituberculaten Formen in den höchsten Schichten ist mir auch von anderen münster
länder Aufschlüssen bekannt. Der N. (B.) polyplocum ist bisher aus dem oberen Obercampan von N-lrland, 
England, N-Spanien, Frankreich, Belgien, Österreich, N-Deutschland, Polen, Bulgarien , europäischen Teilen 
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Russlands, Armenien, Transcaspia, zentralasiatischen Teilen der GUS, Iran, N-Amerika und Texas (USA) 
bekannt. 

Familie: Baculitidae GILL 1871 

Gattung: Baculites LAMARCK 1799 

Synonym: Euhomaloceras SPATH 1926 

Typ - Spezies: Baculites vertebralis DEFRANCE 1830 

Baculites incurvatus DUJARDIN 1837 
Abb. 13g; Taf. 8, Fig. 4a-c 

1837 Baculites incurvatus DUJARDIN, S. 232, Taf. 17, Fig. 13a-d 

1876 Baculites incurvatus DUJARDIN.- SCHLÜTER, S. 142, Taf. 39, Fig. 6- 7; Taf. 40, Fig. 3 

1982 Baculites incurvatus DUJARDIN.- IMMEL et al., S. 27, Taf. 11, Fig. 5- 7 (hier weitere Synonymie) 

1984 Baculites incurvatus DUJ.- KENNEDY, S. 143, Taf. 32, Fig. 12, 15-19, Taf. 33, Fig. 1-22, Textfig. 41 , 42F-M 
(hier weitere Synonymie) 

1991 Baculites incurvatus DUJARDIN.- RIEGRAF & SCHEER, S. 410, Taf. 39, Fig. 6, 7 

L e c tot y p u s: Das Orginal zu DUJARDIN (1837), Taf. 17, Fig. 13a-d 

Mater i a 1: 7 Exemplare. 

Maße: L Wh distal Wh prox. Knoten/ Wh 

Wulf .6;230, 10 m 100 18 14 1-2 

Wulf .6;230, 15 m 90 12 9 2-3 

Wulf .6;293,40 m 68 14 11 2 

B e s c h r e i b u n g: Die Wohnkammer läßt im mündungsnahen Bereich eine leichte Krümmung des 
Gehäuses um ca. 10° erkennen. Noch etwas stärker gekrümmt (ca. 15°) ist das lange, ventrale Rostrum, das 
sich an den Mündungssaum anschließt. Trotz der leichten Verdrückung ist der hochovale Querschnitt mit 
schmaler Ventralseite und breiter Dorsalseite deutlich zu erkennen. Die Skulptur besteht aus konischen bis 
leicht verlängerten Knoten, die in ± regelmäßigen Abständen hoch auf der Flanke nahe der Dorsalseite 
sitzen. Auf eine Länge, die der Gehäusehöhe entspricht, kommen etwa 2 Knoten. Die Flanken lassen außer
dem eine feine, stark konkav gekrümmte Berippung erkennen, die ventral stark vorgezogen ist. Diese Berip
pung ist im mündungsnahen Bereich und vor allem auf dem Rostrum besonders deutlich entwickelt. Die 
Lobenlinie ist nur unvollständig erhalten. 

B e z i e h u n g e n: Der Baculites capensis WOODS 1906 unterscheidet sich durch eine breit gerundete 
Ventralseite und stärker länglich ausgezogene Knoten. 

V e r b r e i tu n g: Im Typ-Gebiet des Coniac in Westfrankreich setzt der B. incurvatus im oberen Mittel
coniac (Zone des Gauthiericeras margae) ein (KENNEDY 1984b). In der alpinen Oberkreide wird die Art 
erstmals aus dem unteren Obersanton beschrieben (SUMMESBERGER 1985). 

Im Münsterländer Becken wurde die Art erstmals im Mittelsanton beobachtet (ARNOLD 1964a, ARNOLD 
& TASCH 1964, RIEDEL 1931 ). Die zur Untersuchung vorliegenden Stücke stammen aus dem oberen Mittel
santon (Zone des Hauericeras welschi und Baculites incurvatus) der Bohrung Wulfen 6. 

71 



Baculites div. sp. 

B e m e r k u n g e n: Baculitiden zählen zu den häufigsten Cephalopoden im Santon und Campan des 
Münsterlandes, wobei Häufigkeitsmaxima im Untersanton, im unteren Untercampan sowie im unteren Ober
campan auftreten (ARNOLD & TASCH 1964, ARNOLD & WOLANSKY 1964, GIERS 1964). Da einerseits die 
Nomenklatur der santonen und campanen Baculitiden in recht konfusem Zustand ist und dringend einer 
umfassenden Revision bedarf und andererseits das münsterländer Material in der Regel nur schlecht erhal
ten ist, sind die meisten Formen bislang nicht bestimmbar. So ist gerade der diagnostisch wichtige Win
dungsquerschnitt aufgrund der häutigen Verdrückung der Gehäuse meist nicht erkennbar. Auch eine Skulp-

~tur ist meist nicht erhalten. Dies gilt auch für den überwiegenden Teil der untersuchten Baculitiden aus den 
Bohrungen Wulfen 6, Donar 5, Herbem 45, Metelen 1001 und Oberdarfeld 1. Das Gros der münsterländer 
Baculitiden wurde bisher zu Baculites anceps LAMARCK 1822, B. vertebra/is LAMARCK 1801 und Baculites 
knorrianus DESMAREST 1817 gestellt (ARNOLD & WOLANSKY 1964, GIERS 1964). Diese Zuordnung zu 
Taxa des Maastrichts basiert aber sicher auf Fehlinterpretationen. 

Superfamilie: Scaphitaceae GILL 1871 

Familie: Scaphitidae GILL 1871 

Unterfamilie: Scaphitinae GILL 1871 

Gattung und Untergattung: Scaphites PARKINSON 1811 

Typ - Spezies: Scaphites equalis SOWERBY 1813 

Scaphites (Scaphites) hippocrepis (DEKAY 1828) 
Taf. 8, Fig. 3 

1828 Scaphites hippocrepis DEKAY, S. 273, Tat. 5, Fig. 5 

1876 Scaphites aquisgranensis SCHLÜTER 1876, S. 81 , Tat. 24, Fig. 7 - 9 

1876 Scaphites cuvieri MORTON.- SCHLÜTER, S. 162, Tat. 42, Fig. 1 - 3 

1969 Scaphites hippocrepis DEKAY.- COBBAN, S. 18, Tat. 1, Fig. 32 - 47; Tat. 2, Fig. 1 -17; Tat. 4, Fig. 13-34; Tat. 
5, Fig. 28 - 32; Textfig . 5 - 7, 9, 10, 17) 

1975 Scaphites hippocrepis DEKAY.- SCHMID & ERNST, S. 322, Tat. 1, Fig. 1, 2 

1986 Scaphites hippocrepis (DEKAY).- KENNEDY, S. 118, Tat. 13, Fig. 5; Tat. 19, Fig. 1 - 34; Tat. 20, Fig. 1 - 6, 10 
-19; Tat. 21 , Fig. 1 - 11 ; Tat. 23, Fig. 2 - 3 (hier weitere Synonymie) 

1989 Scaphites hippocrepis (DEKAY).- JAGT, S. 12, Tat. 7, Fig. 12-27 

1991 Scaphites (Scaphites) hippocrepis (DEKAY).- RIEGRAF & SCHEER, S. 378, Tat. 24, Fig. 7- 9; S. 416, Tat. 
42, Fig . 1 -3 

N e o t y p u s: Holotypus von Scaphites cuvieri MORTON, abgebildet bei REESIDE 1962, Tat. 71 , Fig. 1-5; festgelegt 
durch KENNEDY (1986) . 

M a t e r i a 1: 1 unvollständiger, seitlich komprimierte Skulptursteinkern. 

B e s c h r e i b u n g: Das vorliegende Bruchstück von ca. 100 mm Länge umfaßt den Übergang vom 
Spiralteil zum Schaft, den Schaft sowie etwa die Hälfte des Hakens. Der Schaft zeichnet sich auf der Umbi
likalseite durch die typische Schwellung eines makrokonchen Gehäuses aus. Die Ventralseite des Schaftes 
verläuft leicht konvex. Das Gehäuse zeichnet sich durch eine feine Berippung aus, die auf dem Schaft un
deutlich wird. Das vorliegende Bruchstück zeigt 14 gerade, prorsiradiate Rippen, die schwache Lateralknoten 
auf der Mitte der Flanke zeigen und in kleinen konischen Ventrolateralknoten enden. Die Stärke dieser Kno
ten nimmt in Richtung auf die Mündung ab. Es sind 2 schwache Umbilikalknoten zu beobachten. Die Ven
tralknoten sind auf der Ventralseite durch feine Rippen verbunden, die teilweise an Knoten entspringen. Z.T. 
schieben sich auch Schaltrippen ein, die in Höhe der Knoten einsetzen. 

B e z i e h u n g e n: Das beschriebene Stück entspricht hinsichtlich der Skulptur nordamerikanischen 
Gehäusen, die COBBAN (1969, Taf. 3, Fig. 22-25) als S. hippocrepis Typ III bezeichnet hat. Dieser Typ 
charakterisiert die jüngere Evolutionsphase der hippocrepis-Reihe. Vergleichbare Stücke haben auch GROS
SOUVRE (1894, Taf. 37, Fig. 3) und KENNEDY (1986, Taf. 20, Fig. 3, 4, 10, 11) aus Frankreich sowie 
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SCHMID & ERNST (1975, Taf. 1, Fig. 2) aus dem Hannoveraner Raum beschrieben. Von den erwähnten 
Stücken unterscheidet sich das vorliegende Stück durch seine ungewöhnliche Größe (Durchmesser 100 
mm). Für makrokonche Gehäuse von S. hippocrepis werden Größen von ca. 60 - 70 mm angegeben. Grö
ßenmäßig entspricht das Stück somit eher makrokonchen Gehäusen von S. binodosus (ROEMER 1841) 
(vgl. KENNEDY & KAPLAN 1995), doch zeichnen sich diese durch eine abweichende Skulptur aus. 

Verbreitung: Die Art ist im Münsterländer Becken weit verbreitet. So beobachtete RIEDEL (1931, S. 
703) die Art beim Schleusenbau bei Ahsen (Recklinghausen) im unteren Untercampan zusammen mit S. 
binodosus und Hauericeras pseudogardeni. ARNOLD (1964d, S. 209) beschreibt die Art aus dem unteren 
Untercampan der Zgl. Ridderbusch bei Dorsten zusammen mit Placenticeras bidorsatum, Scaphites bi-nodosus 
und Hauericeras cf. pseudogardeni. Als „Scaphites cuviert' erwähnt SCHLÜTER (1876) Stücke aus dem 
oberen Untercampan bei Coesfeld und Holtwick. Das vorliegende Exemplar stammt aus dem mittleren Unter
campan (Zone des Scaphites hippocrepis, ca. Bereich der Zone des Offaster pilula) der Bohrung Metelen 
1001. 

SCHMID & ERNST (1975) beobachteten die Art im oberen Untercampan (conica / papil/osa-Zone und 
gracilis /senior-Zone) des Hannoveraner Raumes. An den Typ-Lokalitäten des Campans in der Aquitaine 
(Frankreich) treten Übergangsformen zwischen S. hippocrepisTyp II und III erstmals im oberen Teil der Zone 
des Placenticeras bidorsatum auf (Assise P1, vgl. KENNEDY 1986). Charakteristische Vertreter des S. hip
pocrepis Typ III finden sich hier erst im höheren Untercampan (Assise P2). Im höheren Untercampan wurde 
der Typ auch in N-Spanien beobachtet (KÜCHLER & KUTZ 1989). In den Western lnterior wird das Unter
campan mit Scaphiten gegliedert (COBBAN 1969). Das unterste Untercampan wird dabei durch S. /eeiTyp 
III charakterisiert. Im höheren Untercampan werden entsprechend den Entwicklungsgliedern der S. hippo
crepis-Reihe (Typ 1 - III) drei Zonen unterschieden. Weiterhin wurde die Art vom unteren, aber nicht basalen 
Untercampan bis zum Grenzbereich Unter-/ Obercampan in England, Spanien, Belgien, Niederlande, Schwe
den sowie Österreich nachgewiesen. 

Scaphites (Scaphites) fischeri RIEDEL 1931 
Taf. 8, Fig. 6 

1906 Scaphites binodosus ROEMER.- MÜLLER & WOLLE MANN, S. 10, Tat. 9, Fig. 4,5, Taf.10, Fig.4 

1931 Scf).phites fischeri RIEDEL 1931, S. 704, Tat. 79, Fig. 5, 6 

1931 Scaphites bärtlingi RIEDEL 1931, S. 701, Tat. 79, Fig. 3, 4 

1986 Scaphites fischeri RIEDEL.- KENNEDY, S. 122, Textfig. 40 A-H 

1987 Scaphites kieslingswaldensis fischeri RIEDEL.- KAPLAN et al., S. 16 

1994 Scaphites kieslingswaldensis fischeri RIEDEL.- KAPLAN & KENNEDY, S. 61 

1995 Scaphites (Scaphites) fischeri RIEDEL.- KENNEDY & KAPLAN, S. 80 

L e c tot y p u s: Das Orginal zu RIEDEL (1931 ), Tat. 79, Fig. 5, 6 aus dem Santon des Hafens der Harpener Bergbau AG 
an der Kaiserstraße in Lünen; festgelegt durch KENNEDY (1986). 

M a t e r i a 1: 1 Exemplar (unvollständiger Skulptursteinkern) 

B e s c h r e i b u n g: Das vorliegende Stück zeigt auf der Anfangsspirale gerade Primärrippen, die sich 
etwa in der Mitte der Flanke an einem kleinen, clavaten Ventrolateralknoten in 2 - 3 Sekundärrippen aufspal
ten. Insgesamt treten ca. 6 clavate Ventrolateralknoten auf. Auf dem geraden Gehäuseteil und dem haken
förmigen Endstück sind grobe, radial angeordnete Primärrippen zu beobachten, die an länglichen Umbilikal
knoten entspringen. An clavaten Ventrolateralknoten gabeln sich die Primärrippen in 2 - 3 grobe Sekundär
rippen. 

Bemerkungen: SCHMIDT & ERNST (1975) wiesen erstmals darauf hin, daß S. bärtlingi (Makroconch) 
und S. fischeri (Mikroconch) ein dimorphes Paar bilden. KENNEDY (1986) wählte den Namen S. fischerifür 
die Art aus. S. fischeri bildet das Mittelglied einer Entwicklungsreihe, die von S. kieslingswaldensis zu S. 
binodosus führt (KAPLAN et al. 1987). 
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B e z i e h u n g e n: S. kieslingswaldensis LANGENHAN & GRUNDY 1891 unterscheidet sich durch eine 
gröbere Berippung auf der Anfangsspirale und eine geringere Anzahl von Ventrolateralknoten. Innerhalb der 
kontinuierlichen Entwicklungsreihe von S. kieslingswaldensis zu S. fischeri eine Artgrenze morphologisch zu 
definieren, ist schwierig. Daher wird S. fischeri, wie von KAPLAN et al. (1987) vorgeschlagen, als chronolo
gisch, im Untersanton einsetzender Nachfolger von S. kieslingswaldensis aufgefaßt. 

Verbreitung: RIEDEL (1931) gibt für das Münsterländer Becken eine stratigraphische Reichweite vom 
unteren Untersanton (Zone des Texanites pseudotexanus und Placenticeras polyopsis) bis zum unteren 
Untercampan (Zone des Placenticeras bidorsatum und Hauericeras pseudogardem) an. ARNOLD & WO
LANSKY (1964) beobachteten die Art im Obersanton der Bohrungen Lippermulde und Nordlicht Ost bei 
Dorsten. Von der Bohrung Herbem 45 E 1 liegt mir ein Stück aus dem unteren Mittelsanton (Zone des 
Hauericeras buszii und Placenticeras maherndlt) vor. Bei Braunschweig findet sich die Art im Obersanton 
und fraglichen Untercampan (MÜLLER & WOLLEMANN 1906). Etwa das gleiche Alter haben Funde von 
Bornholm, Dänemark (KAPLAN et al. 1987). 

Scaphites (Scaphites) cf. binodosus ROEMER 1841 

cf.: 1841 Scaphites binodosus ROEMER, S. 90, Taf. 13, Fig. 6 

1841 Scaphites inflatus ROEMER, S. 90, Taf. 14, Fig. 3 

1872 Scaphites binodosus ROEMER.- SCHLÜTER, S. 79, Taf. 24, Fig. 4 - 6 

1872 Scaphites inflatus ROEMER.- SCHLÜTER, S. 78, Taf. 24, Fig . 1 - 3; Taf. 27, Fig. 8 

1986 Scaphites (Scaphites) binodosus ROEMER.- KENNEDY, S. 116, Textfig . 39 A-E 

1995 Scaphites (Scaphites) binodosus ROEMER.- KENNEDY & KAPLAN, S.71, Taf. 21, Fig. 13; Taf. 22, Fig. 1- 1 O; 
Taf. 23, Fig. 1-9; Taf. 24, Fig. 1- 4; Taf. 25, Fig. 1-4; Taf. 26, Fig. 1-7; Taf. 27, Fig. 1-4; Taf. 28, Fig. 1-4 (hier 
weitere Synonymie!) 

L e c tot y p u s: Das Orginal von ROEMER (1841 ), Taf. 13, Fig. 6 aus dem Untercampan von Dülmen; festgelegt durch 
KENNEDY & KAPLAN (1995). 

Bemerkungen: Die Art wird bei KENNEDY & KAPLAN (1995) revidiert und detailliert beschrieben. Es 
liegt eine Anfangsspirale vor, die mit den Skulpturmerkmalen des S. binodosus weitgehend übereinstimmt. 
Die Art zeichnet sich durch einen deutlichen Geschlechtsdimorphismus aus, wobei S. binodosus als Mikro
konch und S. inflatus als dazu gehöriger Makrokconch interpretiert wird. 

Beziehungen: S. binodosus ist sehr nahe mit dem santonen S. fischeriverwandt, der aber wesentlich 
kleinwüchsiger ist und sich durch schwache oder fehlende Flankenrippen sowie stärker entwickelte 
Umbilikalknoten der makrokonchen Gehäuse unterscheidet. 

V o r k o m m e n: Nach der Zusammenstellung bei KENNEDY & KAPLAN (1995) findet sich die Art im 
Münsterländer Becken vom basalen Untercampan (granulataquadrata-Zone) bis zum mittleren Untercamp
an (etwa Basis der pilula-Zone). HOSIUS (1869) nennt die Art aus der Umgebung von Ahaus (nach ARNOLD 
1964a, S. 665: Becksia soekelandi-Zone = oberes Untercampan). Das hier vorliegende Exemplar stammt 
aus dem mittleren Untercampan (Zone des Scaphites hippocrepis; etwa Bereich der Zone des Offaster 
pilula) der Bohrung Metelen 1001. Außerdem ist die Art aus dem unteren Untercampan der Aachener Kreide, 
des Braunschweiger Raumes, in Südschweden, England und der Ukraine bekannt. 
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TAFEL 1 

Fig. 1-3: Hauericeras mengedensis (SCHLÜTER 1876) 

Fig . 1: 

Fig. 2: 

Fig. 3: 
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Vermutlich makrokonches Gehäuse mit erhaltenem Mündungssaum; Zone mit Tragodesmoceras 
clypeale, oberes Untersanton, 529,0 m Teufe, Bohrung Donar 5, GLANW, unregistriert, x 1,46. 

obere Zone mit Magadiceramus subquadratus ohne Volviceramen , Oberconiac, 561,0 m Teufe, 
Bohrung Donar 5, GLANW, unregistriert, x 1,73. 

Zone mit Tragodesmoceras clypeale, oberes Untersanton, 524,3 m Teufe, Bohrung Herbem 45 
E 1, leg. LOMMERZHEIM, WMNM, Nr. P 19817, x 1,29. 
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TAFEL 

Fig.1, 2: 

Fig. 1: 

Fig. 2: 

Fig. 3, 4: 

Fig. 3: 

Fig. 4: 

Fig. 5, 6: 

Fig. 5: 

Fig. 6: 
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Hauericeras welschi DE GROSSOUVRE 1894 

Zone mit Hauericeras welschi und Baculites incurvatus, oberes Mittelsanton, 484,7 m Teufe, 
Bohrung Herbem 45 E 1, leg. LOMMERZHEIM, WMNM, Nr. P 19819, x 1,60. 

Zone mit Hauericeras welschi und Baculites incurvatus, oberes Mittelsanton, 469,5 m Teufe, 
Bohrung Herbem 45 E 1, leg. LOMMERZHEIM, WMNM, Nr. P 19821, x 1,41. 

Hauericeras buszii WEGNER 1905 

Zone mit Hauericeras buszii und Placenticeras maherndli, unteres Mittelsanton, 504,0 m Teufe, 
Bohrung Denar 5, GLANW, unregistriert, x 1,70. 

Zone mit Hauericeras welschi und Baculites incurvatus, oberes Mittelsanton, 437,2 m Teufe, 
Bohrung Herbem 45 E 1, leg. LOMMERZHEIM, WMNM, Nr. P 19823, x 1,64. 

Hauericeras pseudogardeni (SCHLÜTER 1872) 

Vermutlich mikrokonches Gehäuse mit erhaltenem Mündungssaum; Zone des Scaphites hippo
crepis, mittleres Untercampan, 309, 1 m Teufe, Bohrung Metelen 1001, GLANW, unregistriert, x 
1,95. 

oberes Untercampan (vermutlich Zone des Scaphites gibbus), 187,0 m Teufe, Bohrung Denar 5, 
GLANW, unregistriert, x 1,91. 
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TAFEL 3 

Fig. 1-3: Kitchinites emscheris n.sp. 

Fig. 1: Zone mit Tragodesmoceras clypeale, oberes Untersanton, 531,2 m Teufe, Bohrung Herbem 45 
E 1, leg. LOMMERZHEIM, WMNM, Nr. P 19825, x 1, 13. 

Fig. 2: Holotypus, Zone mit Tragodesmoceras clypeale, oberes Untersanton, 524,0 m Teufe, Bohrung 
Herbem 45 E 1, leg. LOMMERZHEIM, WMNM, Nr. P 19827, x 1,67. 

Fig. 3: obere Zone mit Magadiceramus subquadratus ohne Volviceramen, Oberconiac, 571,4 m Teufe, 
Bohrung Herbem 45 E 1, leg. LOMMERZHEIM, WMNM, Nr. P 19829, x 1,64. 

Fig. 4: Hauericeras fayoli DE GROSSOUVRE 1894 

a. Flankenansicht, b. Ventralansicht, Zone des Hoplitoplacenticeras vari, unteres Obercampan, 
Schöppingen bei Horstmar (Fundpunkt Nr. Hi 122), leg. HISS, GLANW, unregistriert, x 1,25. 

Fig. 5-7: Tetragonites(?) obscurus (SCHLÜTER 1872) 

Fig. 5: Zone des Hoplitoplacenticeras vari, unteres Obercampan, 220,6 m Teufe, Bohrung Metelen 1001, 
GLANW, unregistriert, x 2,05. 

Fig. 6: höheres Obercampan (vermutlich Zone des Nostoceras polyplocum), 11,0 m Teufe, Bohrung 
Donar 5, GLANW, unregistriert, x 2,05. 

Fig. 7: a. Flankenansicht, b. Ventralansicht, Zone des Hoplitoplacenticeras vari, unteres Obercampan, 
Osterwick bei Horstmar (Fundpunkt-Nr. Hi 82), leg. HISS, GLANW, unregistriert, x 2, 10. 

Fig. 8: Tragodesmoceras clypeale (SCHLÜTER 1871) 

86 

Zone des Tragodesmoceras clypeale, oberes Untersanton, 324,5 m Teufe, Bohrung Wulfen 6, 
leg. LOMMERZHEIM, WMNM, Nr. P 19863, x 0,77. 
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TAFEL 4 

Fig.1: 

Fig. 2, 3: 

Fig. 2: 

Fig. 3: 

Fig. 4: 

Fig. 5: 
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Oesmophyllites larteti (SEUNES 1891) 

Zone des Placenticeras bidorsatum und Hauericeras pseudogardeni, unteres Untercampan, 319,2 
m Teufe, Bohrung Denar 5, GLANW, unregistriert, x 1,49. 

Tragodesmoceras clypeale (SCHLÜTER 1871) 

Zone des Tragodesmoceras clypeale, oberes Untersanton, 533,2 m Teufe, Bohrung Herbem 45 
E 1, leg. LOMMERZHEIM, WMNM, Nr. P 19833, x 1,46. 

Zone des Hauericeras buszii und Placenticeras maherndli, unteres Mittelsanton, 230, 1 m Teufe, 
Bohrung Wulfen 6, leg. LOMMERZHEIM, WMNM, Nr. P 19861, x 1,58. 

Pachydiscus cf. launayi DE GROSSOUVRE 1894 

Zone des Scaphites hippocrepis, mittleres Untercampan, 320,0 m Teufe, Bohrung Metelen 1001, 
GLANW, unregistriert, x 1,55. 

Placenticeras polyopsis (DUJARDIN 1837) 

Zone des Texanites pseudotexanus und Placenticeras polyopsis, unteres Untersanton, 544,0 m 
Teufe, Bohrung Donar 5, GLANW, unregistriert, x 1,50. 
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TAFEL 5 

Fig. 1: Texanites sp. ex aff. pseudotexanus (DE GROSSOUVRE 1894) / gallicus COLLIGNON 1948 

Zone des Texanites pseudotexanus und Placenticeras polyopsis, unteres Untersanton, 322,8 m 
Teufe, Bohrung Wulfen 6, leg. LOMMERZHEIM, WMNM, Nr. P 19863, x 1, 10. 

Fig. 2: Eulophoceras austriacum (SUMMESBERGER 1979) 

Zone des Desmophyllites larteti und Boehmoceras arculus, unteres Obersanton, 334,0 m Teufe, 
Bohrung Donar 5, GLANW, unregistriert, x 2,0. 

Fig. 3-5: Placenticeras polyopsis (DUJARDIN 1837) 

Fig. 3: Zone des Hauericeras buszii und Placenticeras maherndli, unteres Mittelsanton, 487,0 m Teufe, 
Bohrung Donar 5, GLANW, unregistriert, x 1,39. 

Fig. 4: Zone des Texanites pseudotexanus und Placenticeras polyopsis, unteres Untersanton, 568,25 
m Teufe, Bohrung Herbem 45 E 1, leg. LOMMERZHEIM, WMNM, Nr. P 19835, x 1,60. 

Fig. 5: Zone des Desmophyllites larteti und Boehmoceras arculus, unteres Obersanton, 355,0 m Teufe, 
Bohrung Donar 5, GLANW, unregistriert, x 1,38. 
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TAFEL 6 

Fig. 1-3: Placenticeras maherndli SUMMESBERGER 1978 

Fig. 1: Zone des Hauericeras buszii und Placenticeras maherndli, unteres Mittelsanton, 504,0 m Teufe, 
Bohrung Donar 5, GLANW, unregistriert, x 1, 17. 

Fig. 2: Zone des Hauericeras welschi und Baculites incurvatus, oberes Mittelsanton, 440,5 m, Bohrung 
Donar 5, GLANW, unregistriert, x 1,46. 

Fig. 3: Zone des Hauericeras welschi und Baculites incurvatus, oberes Mittelsanton, 449,0 m, Bohrung 
Donar 5, GLANW, unregistriert, x 1,20. 

Fig. 4: Placenticeras bidorsatum (ROEMER 1841) 

Fig. 5: 

Fig. 6: 
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Zone des Placenticeras bidorsatum und Hauericeras pseudogardeni, unteres Untercampan, 289,2 
m Teufe, Bohrung Herbem 45 E 1, leg. LOMMERZHEIM, WMNM, Nr. P 19837, x 1, 19. 

Hoplitoplacenticeras vari (SCHLÜTER 1876) 

Zone des Hoplitoplacenticeras vari, unteres Obercampan, Bosenberg bei Vorhelm, GPIM, unre
gistriert, x 1 ,23. 

Hoplitoplacenticeras marroti (COQUAND 1859) 

Zone des Hoplitoplacenticeras vari, unteres Obercampan, 141,0 m Teufe, Bohrung Donar 5, 
GLANW, unregistriert, x 1 ,20. 
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TAFEL 7 

Fig. 1: 

Fig. 2: 

Fig. 3: 

Phylloceras (Hypophylloceras) cf. velledaeformis (SCHLÜTER 1871) 

Zone des Placenticeras bidorsatum und Hauericeras pseudogardeni, unteres Untercampan, 
324,85 m Teufe, Bohrung Herbem 45 E 1, leg. LOMMERZHEIM, WMNM, Nr. P 19831, x 1,28. 

Phylloceras (Hypophylloceras) rousseli (DE GROSSOUVRE 1894) 

Zone des Placenticeras bidorsatum und Hauericeras pseudogardeni, unteres Untercampan, 
281,35 m Teufe, Bohrung Herbem 45 E 1, leg. LOMMERZHEIM, WMNM, Nr. P 19839, x 2,47. 

Phylloceras (Hypophylloceras) sp. 

Zone des Hauericeras welschi und Baculites incurvatus, oberes Mittelsanton, 242,8 m Teufe, 
Bohrung Wulfen 6, leg. LOMMERZHEIM, WMNM, Nr. P 19865, x 1,67. 

Fig. 4: Anangaudryceras sp. ex aff. mikobokense COLLIGNON 1956 

Zone des Scaphites hippocrepis, mittleres Untercampan, 278,5 m Teufe, Bohrung Metelen 1001, 
GLANW, unregistriert, x 1,64. 

Fig. 5-6: Pseudoxybeloceras (Parasolenoceras)(?) cf. wernickei (WOLLEMANN 1902) 

Fig. 5: Zone mit Hoplitoplacenticeras vari, unteres Obercampan, 137,0 m Teufe, Bohrung Donar 5, GL
ANW, unregistriert, x 1 ,44. 

Fig. 6: a. Lateralansicht, b. Ventralansicht, c. Dorsalansicht, Zone mit Scaphites gibbus (?), oberes Un
tercampan, Holtwick (Fundpunkt-Nr.: Hi 85), leg. HISS, GLANW, unregistriert, x 1,61. 

Fig. 7: Neancyloceras bipunctatum (SCHLÜTER 1872) 

a. Lateralansicht, b. Positiv des rechten Teils, Zone mit Hoplitoplacenticeras vari, unteres Obercam
pan, 163,5 m Teufe, Bohrung Donar 5, GLANW, unregistriert, x 1,57. 

Fig. 8: Glyptoxoceras sp. ex aff. aquisgranense (SCHLÜTER 1876) / retrorsum (SCHLÜTER 1872) 

Zone mit Hoplitoplacenticeras vari, unteres Obercampan, 134,0 m Teufe, Bohrung Donar 5, GL
ANW, unregistriert, x 1,60. 
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TAFEL 8 

Fig. 1-2: Pseudoxybeloceras (Parasolenoceras) interruptum (SCHLÜTER 1872) 

Fig. 1: Zone des Nostoceras (Bostrychoceras) polyplocum, oberes Obercampan, Coesfeld, leg. SCHLEl
NER, GPIM, unregistriert, x 1,48. 

Fig. 2: Zone mit Hoplitoplacenticeras vari, unteres Obercampan, 151,2 m Teufe, Bohrung Denar 5, GL
ANW, unregistriert, x 1,75. 

Fig. 3: Scaphites (Scaphites) hippocrepis (DEKAY 1828) Typ III sensu COBBAN (1969), Makrokonch 

Zone des Scaphites hippocrepis, mittleres Untercampan, 301,8 m Teufe, Bohrung Metelen 1001, 
GLANW, unregistriert, x 1, 18. 

Fig. 4: 

Fig. 5: 

Fig. 6: 
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Baculites incurvatus DUJARDIN 1837 

Exemplar mit Mündungssaum und langem ventralen Rostrum, a. Lateralansicht, b. Dorsalan
sicht des Mündungsbereiches mit deutlicher Berippung, c. Plastilinabdruck des Negativs, Zone 
des Hauericeras welschi und Baculites incurvatus, oberes Mittelsanton, 230, 1 m Teufe, Bohrung 
Wulfen 6, leg. LOMMERZHEIM, WMNM, Nr. P 19867, x 1,25. 

Pseudoxybeloceras (Cristophoceras) cf. ramboulai COLLIGNON 1969 

oberes Untercampan (vermutlich Zone des Scaphites gibbus), 189,0 m Teufe, Bohrung Denar 5, 
GLANW, unregistriert, x 1, 13. 

Scaphites (Scaphites) fischeri RIEDEL 1931 

Zone des Hauericeras welschi und Baculites incurvatus, oberes Mittelsanton, 482,58 m, Boh
rung Herbem 45 E 1, leg. LOMMERZHEIM, WMNM, Nr. P 19841, x 2,25. 
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