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Die Felsnische Uppony I (Nordungarn) 

Von D E N E S J Ä N O S S Y , E N D R E K R O L O P P & K A R L B R U N N A C K E R 

Mit 5 Abbildungen und 4 Tabellen 

Z u s a m m e n f a s s u n g . Die Felsnische von Uppony I , im Norden des Bükk-Gebirges, 
Ungarn, lieferte eine reiche Säugetier- und Molluskenfauna. Die Wurzeln der Säugetier-Fauna 
liegen bis zu einem gewissen Grad im „Biharium". Für die obersten Abschnitte der Sediment
füllung darf Einstufung in eine Kaltphase vor der Rißeiszeit (i. e. S.) angenommen werden. Die 
Molluskenfauna, im Gesamtzeitraum sich nicht grundsätzlich verändernd, besteht aus Arten des 
Waldes und des offenen Geländes, wozu sich oben Elemente des Losses gesellen. 

Fledermäuse treten in den tiefsten Schichten, die dem Sediment nach weiter innen im ursprüng
lichen Höhlenraum abgelagert wurden, in größerer Zahl auf. Die Wühlmaus-Reste, aus Eulen
gewöllen stammend, häufen sich eher bei Umbildung zur Felsnische infolge Rückwitterung des 
Traufes. Dabei ist eine, parallel mit der Veränderung der Sedimentation zu beobachtende An
reicherung von Wald bewohnenden Arten bzw. der sibirischen Wühlmaus vorhanden. 

S u m m a r y . The rock-overhang, Uppony I , located in the northern part of the Bükk-
Mountains, Hungary, has yielded a rich fauna of mammals and molluscs. The origins of these 
mammalian fauna are to he sought as far back as the 'Biharium'. The uppermost parts of the 
sediment-fill can be considered to belong to a cold phase before the Riss Glacial (s. s.) The molluscan 
fauna, which does not show any fundamental differences throughout the time involved, consists 
of species belonging to both the forest and open spaces. At the highest levels some loess elements 
appear in the association. 

Bats occur most abundantly in the deepest layer which, according to the sedimentary evidence, 
were deposited well within a cave environment. Vole remains from owl pellets are found pre
ferentially in the fill deposited following the regression o f the cave into a mere overhang. The 
dominance of forest-dwelling species in the lower levels is replaced in the higher, in association 
with the change in the nature of the fill, by the opposite arrangement. This is expressed in the 
predominance of the Siberian vole. 

I m J a h r e 1949 führte der Archäologe L . V E R T E S Grabungen in verschiedenen H ö h l e n 
und Felsnkchen der U m g e b u n g der G e m e i n d e U p p o n y ( K o m i t a t Bo r sod , Nordunga rn , in 
den nördlichen Ausläufern des B ü k k - G e b i r g e s ) durch. I n einer dieser Loka l i t ä t en , die er 
„Felsnische U p p o n y N r . I . " benannte , wurden Ablagerungen mi t einer stratigraphisch 
indifferenten G r o ß - S ä u g e r f a u n a gefunden, die Schichten waren aber nicht kul turführend 
( V E R T E S 1 9 5 0 ) . U n t e r den Säugerfunden erregten un te r anderen einige Knochen eines 
k le inen Löwen und eines eigentümlichen O v i c a p r i n e n den Verdacht , d a ß hier ein A b 
schnitt des älteren P le i s tozäns vorl iegt . Deswegen wurden im J a h r e 1 9 6 3 die Res te der 
stehen gebliebenen Ablage rungen ausgebeutet und m i t unerwar te t reichem Er fo lg nach 
Kle inwirbe l t ie ren in ih rem ganzem U m f a n g e durchschlämmt. Gegenüber den durch e twa 
3 0 0 Knochen ver t re tenen 10 Säugera r ten aus dem J a h r e 1 9 4 9 wurden 1 9 6 3 e twa 
4 0 0 0 Funde gesammelt , a u f Grund deren 7 0 Säuget ie r formen bes t immt werden konnten . 

D i e Felsnische l iegt in einem E n g p a ß , in 47 m H ö h e über dem T a l n i v e a u und in 
2 8 7 m Meereshöhe. I h r e Mündung bl ickt nach N N W . D e r G r u n d r i ß der Felsnische b e 
t räg t e twa 6 x 7 m, die Mächt igke i t der Sed imen te lag bei 5 m und wurde in 13 Schichten 
abge räumt (siehe A b b . 1 ) . 

Z w e i vorläufige Mi t te i lungen wurden schon früher über die F a u n a publ iz ier t 
( J Ä N O S S Y 1965 a , b ) . 
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I. Die Wirbeltierfauna 
( D . JÄNOSSY) 

D a Faunen v o n der G r e n z e Al tp l e i s tozän—Mit t e lp l e i s tozän bis zum E n d e des Mi t t e l -
pleis tozäns nicht häufig und strat igraphisch oft unsicher sind, ist die Ver t eb ra t en fauna 
dieser Felsnische v o n besonderem Interesse. In dieser Hins icht ha t die durch Schlämmen 
gewonnene K le inve r t eb ra t en fauna ein ganz neues B i l d erziel t ( T a b . I ) . 

D i e untersten Schichten ( N r . 9 — 1 3 ) enthal ten eine reiche M i k r o f a u n a vom Al tp le i s to 
zän (Bihar ium v o n K R E T Z O I ) , charakter is ier t durch Drepanosorex savini, a l ter tümliche 
Fledermäuse (MyOtis schaubi, M.frater, M. baranensis)1) und hauptsächlich die besten 
„Lei t foss i l ien" des Al tp le i s tozäns , der Mimomys savini-Gruppe (siehe Faunen tabe l l e I , 
Schicht 1 0 ; die Bea rbe i tung der Tiergesellschaft der anderen unteren Schichten ist noch 
nicht abgeschlossen). 

Ausgehend von der Faunenl is te der oberen Schichten ( N r . 1 — 8 ) , könn ten w i r be 
haupten, daß die ganze Ser ie in geologischem Sinne „gle ichal t r ig" ist, und daß zwischen 
Schicht 5 — 6 oder 6 — 7 eine k le inere Eros ionsd iskordanz anzunehmen ist. D i e Schichten 
5 — 8 können besonders durch das Vorhandense in einer mi t t e lg roßen Spi tzmaus (Sorex 
subaraneus) und eines kle inen Siebenschläfers (Glis sackdillingensis) charakter is ier t wer
den. D i e besondere strat igraphische Lage dieser Schichten w i r d durch eine spezielle 
Pliomys-Art angedeutet , deren unterer erster M o l a r von den bisher bekannten F o r m e n 
abweicht (in der Faunen tabe l l e I unter „Pliomys sp." angeführ t ) . 

Unse r besonderes Interesse verd ien t aber die Tiergesellschaft der oberen Schichten 
( N r . 1 — 5 ) . Diese Schichten können kl imat isch mi t einer K ä l t e w e l l e gleichgestellt werden : 
die D o m i n a n z der sibirischen W ü h l m a u s (Microtus gregalis), das Auft re ten des H a l s b a n d -
lemmings (Dicrostonyx sp.) , der Schneemaus (Microtus nivalis), des Pfeifhasen (Ochotona) 

t ) Nach liebenswürdiger Bestimmung von G. TOPÄL. 
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Tabelle I 

W i r b e l t i e r f a u n a d e r F e 1 s n i s c h e U p p o n y I 

Gattung und Art 
A b i a g e r u n g e n 

1. 1 2. 1 3. 1 4. 1 5. 1 6. 1 7. 8. 10. 

Lagopus cf. lagopus L. X — — — — X — — — 
Lyrurus cf. tetrix L. X X X 
Tetrao cf. urogallus L . X 
Aves X X X X x x x X X 
Talpa cf. europaea L . 
Talpa jossilis P E T . 
Sorex a. macrognathus JÄNOSSY 

X X X X 

X X 
X X X X 

Vespertilio murinus L. 
Miniopterus schreibersi K Ü H L . 

Citellus ma/or-Gruppe 
Muscardinus cf. avellanarius L. 
Glis sackdillingensis H E L L E R 
Sicista cf. betulina P A L L . 
Apodemus sylvaticus L . 

Allocricetus bursae SCHAUB. 
Cricetus er. major W O L D R . 
Pliomys cf. episcopalis M E H . 
Pliomys coronensis M . (= lenki H E L L . ) 
Mimomys savini HINTON 
Clethrionomys sp. 

Arvicola praeeeptor G R . 

X 
X 

X X X — 

X X 

x x 
X X X 

X - X 
- X — 

x x x -
— — — sp .X 

X - X 
- X X 
X X X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

sp .X sp.X 

X X X X X x x 
X X X X X x x 

x 
x 

X 

Sorex subaraneus H E L L E R — — — X X X X X 
Sorex minutus L. X X X X — — X X X 
Drepanosorex savini H I N T . X 
Rhinolophus cf. ferrumequinum SCHREB. X X — — X — X X X 
Rhinolophus cf. hipposideros B E C H S T . X X X 
Rhinolophus cf. mehelyi MATSCHIE. X 
Myotis cf. oxygnathus MONT. X — — — X X X X X 
Myotis cf. daubentoni K Ü H L . — — X — X X X X X 
Myotis cf. dasyeneme B O I E . — — — — X X X X X 
Myotis cf. mystacinus K Ü H L . — X — X — X X — X 
Myotis cf. emarginatus GEOFFROY — — — — — X — — X 
Myotis cf. beehsteini K Ü H L . X X X X 
Myotis cf. nattereri K Ü H L . X — X — X X X X X 
Myotis cf. brandti EVERSM. — — — — X — X X X 
Myotis frater ALLEN X 
Myotis baranensis K O R M . X 
Myotis schaubi K O R M . — — — ' — — — — X X 
Plecotus auritus L. X X X — X X X X X 
Eptesicus nilssoni K E Y S . & BLAS. — X X — X X X — sp .X 
Barbastella barbastellus SCHREB. — — X — — X X X — 

sp .X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

3 E i sze i ta l t er und G e g e n w a r t 
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Tabelle I (Fortsetzung) 

W i r b e l t i e r f a u n a d e r F e l s n i s c h e U p p o n y I 

Gattung und Art 
A b l a g e r u n g e n 

Gattung und Art 

1- 2 . 3 . 1 4 . 1 6 . 1 7 . 8 . 10. 

Dicrostonyx sp. X X X — — — — — — 
Pitymys cf. arvalidens K R E T Z O I X X X — X X X X X 
Pitymys gregaloides HINTON X — X 
Microtus gregalis P A L L . X X X X X X — — — 
Microtus cf. arvalis P A L L . X X X X X X X — X 
Microtus nivalis M O N T . X — X X 
Microtus oeconomus P A L L . X X X X X X — — — 
Lepus sp. X X X X — — X X — 
Ocbotona sp. X X X X 
Canis cf. lupus ssp. X 
Vulpes sp. — — — — — X — — — 
Mustela cf. erminea L . X — — X — — — — — 
Mustela cf. nivalis L . X X X — X — X — 
Martes sp. X — — X — — — — — 
Putorius sp. X 
Meies sp. X 
Lutra cf. simplicidens THENIUS X — 
Ursus deningeri R E I C H . X X — — — X X X X 
Leo cf. gombaszögensis K R E T Z O I X X — — — X X X X 
Cervus cf. elaphus L . X X — — — X X — X 
Capreolus cf. major REGALIA X — — X — — — — — 
Of i s ammon G R . X X X 
Bison priscus Bo j . X X 

und des großen Ziesels (Citellus major-Gruppe), unter den V ö g e l n das Schneehuhn 
(Lagopus cf . lagopus) sprechen für ein kühleres K l i m a und geben den E indruck einer 
jungple is tozänen Tiergesellschaft Mi t t e leuropas . D i e folgenden Argumente sprechen aber 
sowoh l gegen ein typisch a l tp le is tozänes , wie gegen ein jungple is tozänes A l t e r der A b 
lagerungen und deren organischer Einschlüsse: unter den Spi tzmäusen l iegt eine 
b isher unbekannte große F o r m v o r (Sorex araneus macrognathus J Ä N O S S Y 1 9 6 5 , siehe 
A b b . 2 ) . Wie das bei l iegende K o r r e l a t i o n s d i a g r a m m andeutet , weicht diese F o r m von den 
heut igen, wie den a l tp le is tozänen F o r m e n al lometrisch ab . D e r große Ziesel ist mi t der 
bis j e t z t aus U n g a r n b e k a n n t gewordenen al tple is tozänen Z ie se l -Ar t (Citellus primigenius 
K O R M O S ) nicht ident und ähnel t eher der jungple is tozänen Citellus major-Gruppe. (früher 
„Citellus rufescens" genann t ) . E i n e besondere Ste l lung n i m m t die Wasser ra t te ein, bei 
welcher die vordere Schlinge des unteren ersten Mola r en bei a l len E x e m p l a r e n einge
schnürt ist (Arvicola greeni-praeceptor-Gruppe), was bis j e t z t nur bei einem T e i l der a l t 
ple is tozänen Fo rmen zu beobachten w a r . 

Demzufo lge m u ß die frühere Benennung der Res te der g roßen Säuger revid ier t wer
den : s tat t Canis lupus m u ß v o n einer U n t e r a r t des Wol fes gesprochen werden, s ta t t „Felis 
leo" von Leo gombaszögensis, s ta t t Ursus „spelaeus" und „Ursus sp." von einer e v o z i e r 
ten F o r m des Ursus deningeri-Formenkreises usw. E i n e ingehender Vergleich der Ovis-
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Abb. 2. Diagramm der Korrelation von Koronoidhöhe / Mi—Mß-Länge bei verschiedenen großen 
•Sorex-Arten des europäischen Pleistozäns. 

Res t e mit den entsprechenden Knochen des heut igen mit telasiat ischen Ovis ammon be 
weist, daß diese F o r m der le tz teren sehr nahe steht, es sind aber al lometr ische Abweichun
gen zu beobachten. Diese ausgestorbene Ovis-Kxx. scheint an die „ U p p o n y e r Phase" in dem 
Geb ie t des Karpa thenbeckens gebunden zu sein. 

Werden die Prozentsä tze der in kl imat ischer und strat igraphischer Hinsicht so be
deutungsvollen Wühlmäuse in einem R a u m d i a g r a m m zusammengeste l l t (Abb. 3 ) , so be 
kommen wi r ein bemerkenswer tes B i ld . In den unteren Lagen ( N r . 7 — 8 ) sind die W a l d 
bewohner (Pitymys arvalidens und Clethrionomys) in größerer Z a h l vorhanden, wogegen 
oben ( N r . 1 — 4 ) die sibirische Wühlmaus (Microtus gregalis) dominier t , welche heute in 
den asiatischen Steppen und im Hochgebirge des selben Gebietes verbre i te t ist. Es ist recht 
lehrreich, dieses „Wühlmausd iag ramm" mi t j enem D i a g r a m m zu vergleichen, welches 
K . B R U N N A C K E R unabhängig v o n den faunistischen Untersuchungen über die Zusammen
setzung des Sedimentes mi t der K o r n g r ö ß e un te r 0 ,2 m m Durchmesser zusammengestel l t 
ha t (Abb. 5 ) . I m oberen T e i l dieses le tz tgenannten Graph ikons (Schicht 1 bis 8) ist die 
L ö ß f r a k t i o n in jenen Schichten in größerem A n t e i l vorhanden, in denen die sibirische 
Wühlmaus dominier t , w ä h r e n d in den unteren Lagen , wo der H ö h l e n l e h m sehr hohe A n 
teile erreicht, die feuchtigkeitsl iebenden und wa ldbewohnenden Wühlmäuse in g rößere r 
Z a h l vorhanden sind. So wi rd die klimatische Bedeu tung der Wüh lmäuse auch auf G r u n d 
physikal ischer D a t e n gefestigt. 
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Abb. 3. Prozentuale Verteilung der Wühlmäuse in den verschiedenen Schichten 
der Felsnische Uppony I. 

Endlich soll noch eine interessante ökologische Beobachtung e r w ä h n t werden. W i e 
schon aus der Faunentabe l le I he rvorgeh t , ist die F ledermausfauna der unteren Schichten 
bedeutend ar tenreicher als in den oberen . Nach der Z a h l der Ind iv iduen ist dieser U n t e r 
schied noch ausgeprägter . D a r a u s geht k l a r he rvor , daß in j ener Zei t , als die unteren 
Schichten abge lager t wurden, noch eine H ö h l e vorhanden war, die sich später durch rück
schreitende E r o s i o n in eine Felsnische umwande l t e . In der Zei t der H ö h l e , in der das 
Sed iment abgelager t wurde, hausten daselbst F ledermäuse in g röße re r Zah l , in der Ze i t 
der Felsnische die Eulen, die dann durch ihre G e w ö l l e die „Wüh lm aus fauna" anhäuften. 
M i t diesen Beobachtungen steht j e n e A n n a h m e K . B R U N N A C K E R ' S in völ l igem E i n k l a n g , 
der — wiederum ganz unabhängig v o n der F a u n a — in den unteren Schichten von einer 
e ingangsfernen Faz ies , in den obe ren von einer eingangsnahen Faz ie s des Sed imentes 
spricht. 

L a u t den hier angeführten faunistischen D a t e n , sowie an H a n d der e ingehenden 
Ana ly se der Tiergemeinschaft , deren Publ iz ierung an einer anderen S te l l e vorgesehen ist, 
k a n n zur D a t i e r u n g der Sed imente folgendes festgestell t werden : D i e Faunenwel le v o n 
U p p o n y , für welche ich die Beze ichnung „ U p p o n y e r Phase" vorschlage, wurzel t noch 
s t a rk im B i h a r i u m ( K R E T Z O I , 1 9 3 8 , 1 9 5 6 ) , das konvent ione l l dem „ G ü n z / M i n d e l + M i n -
d e l " entspricht. I n Einzelhei ten weicht sie aber v o n dieser Stufe deutl ich ab. D i e im v e r 
gangenen J a h r e durchgeführte e ingehende Untersuchung der al lometr ischen U m w a n d 
lungen der B e z a h n u n g bzw. M a n d i b e l verschiedener Ar ten (Leo-, Ursus-, Sorex-Arten 
usw.) spricht dafür, daß diese P h a s e auch v o m Jungple i s tozän recht wei t entfernt s teht . 
I n Eu ropa kennen wi r wenig A n a l o g a mi t dieser Tiergesellschaft, u n d diese s tammen auch 
v o n alten, strat igraphisch nicht e inwandfre i gesammelten Fundschichten. Bemerkenswer t e 
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Argumente sprechen dafür, d a ß die F a u n a der oberen Schichten v o n U p p o n y mi t den 
Äquiva len ten des Heppenlochs ( N E H R I N G 1 8 9 0 ; K O R M O S 1 9 3 7 ; A D A M 1 9 6 3 usw.) und 

mi t der von L u n e l - V i e l ( M . D E S E R R E S etc. 1 8 3 9 , E . H A R L E 1 9 1 0 , M . F r . & E . B O N I F A Y 

1 9 6 5 usw.) wenigstens im geologischen M a ß s t a b gleichzeitig ist. M i t welcher Glaz ia lphase 
die K ä l t e w e l l e von U p p o n y gleichgestellt werden kann , ist schon eine schwierigere F r a g e . 
In meinen vorher igen Mi t te i lungen über diese F a u n a wurde ein riß-eiszeit l iches A l t e r an
genommen. D i e seitherigen Untersuchungen machen eine A n n a h m e wahrscheinlicher, d a ß 
es sich hier um eine äl tere Pe r iode handel t ( K ä l t e w e l l e innerhalb des M i n d e l - R i ß - [ H o l -
s t e in - ] In te rg laz ia l s? ) . 

II. Die Molluskenfauna 
( E . K R O L O P P ) 

Aus den Schichten der Felsnische U p p o n y I wurde eine reiche Mol luskenfauna dem 
Verfasser von D . J Ä N O S S Y übergeben. 

Gegenüber der mi t te lp le is tozänen Ver t eb ra t en fauna , die größtente i l s aus ausgestor
benen bzw. aus den heutigen al lometrisch verschiedenen Ar ten besteht , bilden die M o l 
luskenfauna hauptsächlich noch heute lebende A r t e n . Diese Erscheinung kann durch die 
verschiedene Evolu t ionsgeschwindigkei t der zwei Gruppen e rk lä r t werden . W ä h r e n d die 
Ver t eb ra t en fauna in chronologischen und strat igraphischen Fragen entscheidend ist, l iefer t 
die Schneckenfauna dadurch, d a ß die Öko log i e der noch heute lebenden Arten gut be 
k a n n t ist, bezüglich der R e k o n s t r u k t i o n der einst igen Umgebungsverhäl tn isse wichtige 
D a t e n . 

Aus der pleis tozänen Schichtfolge der Felsnische von U p p o n y konn ten 5 6 Mol lusken
ar ten bes t immt werden (Faunen tabe l l e I I ) . D i e Tiergesellschafl en thä l t meist L a n d 
schnecken, jedoch auch eine Muschel und 7 Wasserschnecken. D a s Vorhandense in dieser 
Wasserar ten k a n n dadurch gek lä r t werden, daß die Felsnische — b z w . einstige H ö h l e — , 
die heute in e twa 4 5 m über dem T a l b o d e n liegt, einst mi t i rgendeinem Wasser in V e r 
bindung stand. Diese A n n a h m e bestät igen auch die in großer Z a h l vorhandenen Bruch
stücke v o n Ter t i ä rmol lusken . D a s Absinken der Erosionsbasis in so großem M a ß e k a n n 
mi t ple is tozänen bzw. postple is tozänen tektonischen Bewegungen in Verbindung stehen. 

U n t e r den 4 8 Ar ten der F a u n a der terrestrischen Schnecken sind 5 Arten für das 
P le i s tozän Unga rns neu (Acicula polita, Chondrina clienta, Pyramidula rupestris, 
Cochlodina cerata, Vitrina bielzi). Diese , a l lgemein Gebirgsar ten , s ind laut der L i t e r a tu r 
hauptsächlich aus interglazia len Ablagerungen b e k a n n t ( A . Z I L C H & S. G . H . J A E C K E L 
1 9 6 2 , V . L O Z E K 1 9 6 4 ) . 

Zur Ver te i lung nach ökologischen Einhei ten k a n n folgendes gesagt werden : 

Eigentl iche H ö h l e n b e w o h n e r konnten in der F a u n a nicht gefunden werden, einige 
hemi t rog lobionte Schnecken wurden jedoch zu T a g e gefördert (z . B . Oxychilus depressus, 
Vitrina bielzi). D i e anderen Ar t en , also die Haup tmasse der Tiergesellschaft , vertei l t sich 
auf zwei größere Gruppen, einerseits in die G r u p p e der W a l d b e w o h n e r und andererseits 
in die der Fe lsenbewohner b z w . der B e w o h n e r felsiger Wiesen. D e r A r t e n z a h l nach w ie 
gen die W a l d a r t e n vor . D i e in freiem Gebie t lebenden Formen l iefern jedoch zah lenmäßig 
weitaus die größere Menge (um 7 0 °/o). 

D e r Vergleich der Faunen der einzelnen Schichten wird dadurch erschwert, daß nur 
das Mate r i a l v o n 4 Schichten statistisch gewertet werden konnte . S o vie l kann al lerdings 
festgestellt werden, daß zwischen den auf G r u n d der Ver t eb ra t en fauna als Mi t te lp le i s to -
zän gedeuteten oberen und zum Biha r ium gehörenden unteren Schichten keine faunis t i -
schen Verschiedenheiten bestehen. Diese Erscheinung beweist von neuem, daß die Schnek-
kenfauna wegen der re la t iv langen Lebensdauer der einzelnen Spezies für die Gl iederung 
kurzer Zei tspannen nicht geeignet ist. D i e ähnliche Zusammensetzung der Tiergesellschaf-



Tabelle I I 

S c h n e c k e n f a u n a d e r F e l s n i s c h e U p p o n y I 

Nr. der Schicht 

Artenname 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 Artenname 

St St St St St St »/o St St St St °/o St °/o St »/o 

Pisidium sp. indet. 1 1 
Valvata piscinalis ( M Ü L L . ) 1 

Bithynia leachi (SHEPP. ) 1 

Galba truncatula ( M Ü L L . ) 1 2 

Planorbis planorbis (L.) 2 

Anisus vorticulus (TROSCH.) 1 

„ cfr. spirorbis (L.) 1 

Gyraulus albus ( M Ü L L . ) 2 1 

insgesamt: 

Carychium cfr. tridentatum (Risso) 

3 1 1 7 2 1 insgesamt: 

Carychium cfr. tridentatum (Risso) 1 

Acicula polita ( H A R T M . ) 4 0 , 3 1 1 1 0 , 2 

Succinea oblonga DRAP. 1 

Cochlicopa lubrica ( M Ü L L . ) 1 0 , 1 1 1 0 , 2 

„ lubricella (PORRO) 1 0 , 1 l 
Abida frumentum ( D R A P . ) 7 3 7 1 3 4 3 9 2 9 , 8 1 1 5 6 1 3 7 2 7 , 2 1 1 1 3 , 3 1 7 2 3 8 , 6 

Chondrina clienta ( W E S T . ) 1 1 1 6 0 , 4 1 + 1 1 0 , 7 5 1,1 

Pupilla muscorum (L.) + 1 + 1 + 2 9 2 , 0 1 1 2 1,5 2 1 4 , 7 

„ sterri ( V O I T H ) 1 3 0 , 9 

„ triplicata ( S T U D . ) 1 1 
Vertigo angustior ( J E F F . ) 1 1 0 , 1 
Truncatellina claustralis ( G R E D L . ) i 1 o.i 1 
Orcula dolium ( D R A P . ) 1 1 

„ doliolum ( B R U G . ) 1 1 1 
Columella edentula ( D R A P . ) ! 1 2 2 , 4 

Pyramidula rupestris ( D R A P . ) 1 2 0 1 1,4 1 1 1 4 1 2 , 9 1 1,2 5 1,1 



Vallonia pulchella ( M Ü L L . ) 1 1 6 4 1 4 , 4 1 2 1 1 4 1 4 , 8 1 9 2 , 0 

„ costata ( M Ü L L . ) 4 2 3 5 2 6 1 3 5 , 8 1 6 1 3 2 8 2 0 , 6 j 2 1 1 2 4 , 7 1 1 2 2 5 , 2 

» cfr. tenuilabris ( A . B R . ) 1 1 
Chondrula tridens ( M Ü L L . ) + 1 1 1 
Ena montana ( D R A P . ) 1 1 0 , 1 I + 1 1,2 1 
Cochlodina laminata (MO NTG. ) + + + 1 1 0 , 1 1 

„ cerata ( R M . ) 1 2 1,5 1 1,2 i 
Clausula dubia D R A P . + + + 1 1 + 1 1 + + + 

„ pumila C . P F R . + + + 1 2 + 1 + + + 
„ cruciata STUD. + 2 + ! + + + 

Iphigena plicatula ( D R A P . ) 1 + + 9 9 2 2 , 2 

Laciniaria cana ( H E L D . ) 1 1 1 1 1 1 I I 1 + 1 
„ sp. indet. + 

Ruthenica filograna ( R M . ) + + 1 + 1 + + + 
Clausilidae indet. 1 7 6 1 0 l 2 7 8 1 1 8 , 8 1 3 4 4 5 3 3 , 0 1 3 1 1 3 8 , 0 1 
Discus ruderatus ( F E R . ) 1 6 0 , 4 + 1 1 0 , 7 1 2 0 , 4 

Vitrea crystallina ( M Ü L L . ) 1 + 3 1 2 0 1,4 1 2 1 5 3 , 7 1 2 2 , 4 1 9 2 , 0 

„ contracta ( W E S T . ) 1 1 0 , 6 1 
Aegopinella pura ( A L D . ) 1 1 8 1 0 , 5 1 1 1 1 ,2 1 
Oxychilus depressus ( S T E R K I ) 1 1 0 , 7 1 
Perpolita radiatula ( A L D . ) 1 1 2 1 0 , 8 1 1 0 , 7 1 
Euconulus fulvus ( M Ü L L . ) 6 

Vitrina bielzi K I M . 1 [ 1 0 , 1 1 1 1,2 1 
Semiiimax semilimax ( F E R . ) 1 1 1 2 0 , 2 2 1 ,5 1 2 2 , 4 

„ cotulae ( W E S T ) 7 1 1 
Limax sp. indet. 2 1 1 0 , 1 l 1 1 1,2 1 
Fruticicola fruticum ( M Ü L L . ) 1 1 o,i l 
Trichia sp. indet. 1 + 
Zenobiella cfr. incarnata ( M Ü L L . ) 1 1 1 1 1 1 1 1 0 , 7 1 2 

„ vicina ( R M . ) 1 + 1 2 1 2 , 4 1 
Perforatella bidentata ( G M E L . ) 1 0 , 1 1 
Soosia diodonta ( F E R . ) + 1 0 ,1 

Helicigona lapicida ( L . ) 2 1 1 1 4 1 ,0 1 1 1 3 2 , 2 1 2 1 2 , 4 1 5 1,1 
Helicidae indet. 2 1 1 1 0 , 8 + 3 2 , 2 ! 5 1,1 

insgesamt: 5 4 1 4 3 2 2 7 1 4 6 4 1 0 0 , l 0 / o i 3 2 2 7 4 1 3 6 9 9 , 8 1 8 3 1 0 0 , 0 4 4 6 9 9 , 9 



Profil-
Qufbau 

2 - 6 6 - 1 0 

m m * 

Kalkstein 
Kalkst, mit 
FC2Q3 imprägn. k , 
Agglomerate. I+-M Limoni t -
kalkverkittet Ltij schwarten 
Agg lomerate^ 
Fe^Oß -verk i t te t 

schwach 
kantengerundet 
scharfkantig 

Abb. 4. Sedimentanalysen von Uppony I . 
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ten spricht gleichzeitig dafür , daß die k l imat ischen Verhäl tn isse und die Vege ta t ion in 
beiden Stufen einander sehr nahe s tanden. F ü r eine bedeutende Abweichung spricht da
gegen die Schneckenfauna der oberen Schichten der mi t te lp le is tozänen Schichtenreihe ge
genüber den anderen. I n den Proben der Schichten N r . 1 — 3 wurden einige Fo rmen vo r 
gefunden, die in t ieferen Niveaus fehlen (Succinea oblonga, Pupilla triplicata, Orcula 
dolium, Euconulus fulvus). Diese charakter is ieren a l lgemein die L ö ß f a u n a Unga rns . B e 
merkenswer t ist dabei das Vorhandense in v o n Semiiimax kotulae. Diese A r t konn te ich 
unlängst aus unserer L ö ß f a u n a von Transdanub ien , aus dem Jungp le i s tozän ( W ü r m ) von 
T i h a n y , in der Gesellschaft ausgesprochener kä l te l iebender Ar ten nachweisen ( E . K R O L O P P 
1 9 6 1 ) . D iese Schneckenart ist heute a lp in-karpa th ischer Verbre i tung und lebt in größeren 
H ö h e n (bis 2 0 0 0 m ) . E s soll weiter e r w ä h n t werden, d a ß im reichen Claus i l iden-Mate r i a l 
in den oberen Schichten größtentei ls die für die L ö ß f a u n a charakterist ische A r t Clausula 
dubia vorhanden ist. D ie se D a t e n stehen im E i n k l a n g mi t den Ergebnissen der V e r t e b r a -
tenpa läonto log ie und m i t jener Beobachtung , daß der P rozen t sa tz der L ö ß f r a k t i o n in 
selben Schichten auffa l lend hoch ist. 

D i e aus den mi t te lp le is tozänen Schichten der Felsnische U p p o n y I s t ammende Schnek-
kenfauna mi t bedeutender Ar tenzah l k a n n als erste Schneckenfauna aus dieser Zei tspanne 
in U n g a r n für weitere Untersuchungen als G r u n d f a u n a betrachte t werden. 

III. Die Sedimente 
(K. BRUNNACKER) 

Dr. D . JÄNOSSY, Budapest, verdanke ich eine Probeserie aus der Felsnische Uppony I (Nr. 1 bis 
1 2 ) und einer ihrer Nebenhöhlen (Nr. 1 3 ) . Die Ablagerungen dieser Lokalität sind von beson
derem Interesse, weil sie der Fauna nach aus dem an Höhlensedimenten sehr armen älteren Plei
stozän stammen und überdies mehrere Klimaabschnitte zu enthalten scheinen (s. Be i t ragD. JÄNOSSY). 

Die Genese von Höhlensedimenten ist höchst komplexer Natur (K. BRUNNACKER 1 9 5 6 , J . KUKLA 
& V. L O Z E K 1 9 5 6 ) . Demgemäß stößt die Auswertung von im Laboratorium gewonnenen Daten 
trotz zahlreicher moderner Untersuchungen (z. B . E . SCHMIDT 1 9 5 8 , L . V E R T E S 1 9 5 9 ) auf erheb
liche Schwierigkeiten. Besonders gilt dies bei Fragen, für deren Beantwortung zusätzliche Orts
kenntnis notwendig ist — inwieweit z. B. neben autochthonem auch allochthones Material be
teiligt ist. 

Für die allgemeine Profildarstellung wurden die von Herrn Kollegen JÄNOSSY zur Verfügung 
gestellten Angaben benutzt, ergänzt durch Feststellungen allgemeiner Art an den überlassenen 
Proben (Abb. 4 , Profilsäule; Tab. I I I ) . Diese, wie eingehendere Laboratoriumsuntersuchungen, 
bilden die Grundlage der Rekonstruktion des Sedimentations- und Klimaablaufes der erfaßten 
Schichten. Die Analysendaten (in Abb. 4 ) wurden von Frau H. STAENDEKE und die Tonminerale 
von Dr. S T R E I T ermittelt. 

a. A n a l y s e n d a t e n 

D i e Untersuchungsergebnisse sind in A b b . 4 und T a b . I V dargestel l t . S ie beruhen im 
wesentl ichen auf Methoden , die sich bereits bei anderen Höhlensed imenten b e w ä h r t haben. 
D i e in A b b . 5 gebrachte Auswer tung e r fo lg te allein au f G r u n d der e rmi t te l ten Da ten , 
also vö l l ig unabhängig v o n den paläontologischen Befunden D . J Ä N O S S Y ' S . 

F ä r b u n g d e s F e i n m a t e r i a l s ( T a b . I V ) : 

Bis zu einem gewissen G r a d vermag die Färbung des Fe inmater ia l s unter 2 m m 0 
Aussagen über den Verwi t t e rungsgrad zu machen. Durch s tärkere chemische Verwi t t e rung , 
angezeigt durch kräftige b raune Farben, sind die t ieferen Par t i en ausgezeichnet. A b 
N r . 4 / 5 t re ten dagegen hel le Färbungen eines noch recht frischen Mate r i a l s auf. D i e brau
nen F a r b t ö n e im tieferen Bereich deuten a u f warmkl imat i sche Verwi t t e rung . Sie sagen 
jedoch wede r über das A l t e r noch Verwi t t e rungsor t e twas aus. 
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A l l g e m e i n e K ö r n u n g s v e r t e i l u n g ( A b b . 4 a ) : 

Wegen der geringen verfügbaren Mate r ia lmengen wurde nur die K ö r n u n g unter 
2 c m 0 e rmit te l t . Al lgemein zeigt sich ein re la t iv hoher An te i l an feinen Bes tandte i len . 
D o c h ist dieser darüber hinaus im t ieferen Profi l tei l meist deutlich s tärker als im oberen 
Abschni t t betei l igt . Dadurch wi rd angezeigt , daß ve rhä l tn i smäßig viel F remdmate r i a l 
am Aufbau betei l igt sein m u ß . 

S c h u t t z u s a m m e n s e t z u n g ( A b b . 4 b ) : 

D a s grobe M a t e r i a l ist aus verschiedenen K o m p o n e n t e n zusammengesetz t . Ka lks t e in 
und z. T . Ka lkspa tk r i s t a l l e aus dem Geste in , in dem die H ö h l e angelegt ist, stellen den 
wichtigsten Ante i l . Bruchstücke von bergmilchar t igem S in t e r l iegen offensichtlich nicht 
mehr an ihrem Ents tehungsor t . Aufarbe i tung und T r a n s p o r t ent lang dem Höh lenboden , 
wenn auch nur über sehr kurze Strecken, da r f angenommen werden. Als F r e m d k o m p o 
nente kommen wei ter F ragmen te eines mi t Eisenlösungen imprägnier ten Ka lks t e ins vo r . 

Als im Sed iment am Höh lenboden gebi ldet werden durch K a l k und Eisenverbindun
gen bedingte Agg lomera t e aufgefaßt . S ie sind meist noch viel weicher als der Bergmi lch-
schutt, so daß Resis tenz gegen T r a n s p o r t fehlt . D i e K a l k v e r k i t t u n g e n treten zumeist als 
p lump geformte Rhizoso len ien auf, wie sie auch im (feuchteren) L ö ß v o r k o m m e n . F ü r 
beide Bi ldungen ist ein gewisser Lösungsumsatz im Sed iment erforderl ich. Hinsichtl ich der 
E i sen -Agg lomera t e müssen sogar recht feuchte Bedingungen angenommen werden. F ü r 
kle ine, gemeinsam dami t v o r k o m m e n d e Limoni t schwar ten w i r d ebenfal ls L a g e in situ 
unterstel l t . W ä h r e n d bei den Eisenverbindungen eine engere Bez iehung zum jeweils un
mi t t e lba r darüber gelegenen H ö h l e n b o d e n besteht, kann bei den Kalkver fes t igungen mi t 
e inem bis in größere Sediment t ie fe reichenden U m s a t z gerechnet werden. 

A b r u n d u n g d e s K a l k s t e i n s c h u t t e s ( A b b . 4 c ) : 

Be i dem v o m umgebenden Gestein d i rek t abs tammenden Schut t wurde die Zurundung 
der K a n t e n abgeschätzt . V o r al lem oben überwiegt scharfkant ige Ausbi ldung als Hinwei s 
a u f mechanische Abwi t t e rung vom Anstehenden und wei tgehend fehlende Lösungsverwi t 
terung am Höh lenboden . Scharfkant ige b z w . schwach gerundete Ausbi ldung k a n n in B e 
ziehung zur Sedimenta t ionsgeschwindigkei t stehen; je rascher angel iefer t wird , desto 
frischer ist der Schut t entwickel t ( A b b . 5 N r . 4 /5 und 2 gegenüber N r . 3 und 1 ) . Sowe i t 
die Abrundung deutlicher hervor t r i t t , k a n n sie au f Lösungsverwi t te rung zurückgehen. 
D e n k b a r ist a l lerdings auch Abr ieb bei e inem Transpor t am Höh lenboden . 

P o r o s i t ä t d e s K a l k s t e i n s c h u t t e s ( T a b . I V ) : 

Vor allem bei dolomitischem Material vermag der Einfluß einer Lösungsverwitterung am Zer
setzungsgrad bzw. an der Eindringtiefe in die einzelnen Gesteinsteilchen erkannt werden. Bei Kal 
ken gibt oft eine, stärkerer Abrundung parallel gehende, kreidige Anwitterungsrinde entsprechende 
Hinweise. Anstelle einer solchen visuellen Abschätzung kann auch die Einsaugszeit eines aufge
brachten Wassertropfens als Kriterium verwendet werden. J e stärker die Gesteinsoberfläche an
gelöst ist, desto rascher wird das Wasser eingesaugt. 

Nur bei einigen Proben war für diesen Test genug geeignetes Material vorhanden. Die in 
Tab. I V gebrachten Daten stimmen im Prinzip gut mit den geschätzten Abrundungsgraden überein. 
Transportabrollung scheidet damit für die erfaßten Horizonte aus. Lediglich Nr. 2 und 1 machen 
hiervon eine Ausnahme, indem relativ frischer Schutt bemerkenswert kurze Einzugszeiten auf
weist. Dies hängt mit einer dünnen sekundären Kalkumkrustung der einzelnen Gesteinsstücke 
zusammen. 

F l ä c h e n z a h l e n d e s K a l k s t e i n s c h u t t e s ( T a b . I V ) : 

Der Grad der mechanischen Aufbereitung eines Schuttes kann innerhalb gewisser, enger Gren
zen durch die Flächenzahl an den einzelnen Schuttstücken erfaßt werden. Rascher Sedimentauf
wuchs führt in Höhlen z. B . bei gegebenem Frostwechsel zu Körpern mit geringerer, langsamer 
Aufwuchs dagegen zu solchen mit höherer Flächenzahl. Doch ist dies nur eine von vielen Möglich
keiten, die bei anderer Gelegenheit näher erläutert werden sollen. In den dafür geeigneten Proben 
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wurden die Kalke der Fraktion 6,3—10 mm durchgezählt. Gemäß Tab. I V ist eine Neigung zur 
Abnahme der vielflächigen Körper zugunsten solcher mit weniger Flächen von unten nach oben 
erkennbar (Nr. 4/5 — 1) . 

K ö r n u n g d e s F e i n m a t e r i a l s ( A b b . 4 d ) : 

D a s Fe inma te r i a l unter 2 m m 0 w i r d üblicherweise in die H a u p t f r a k t i o n e n T o n 
« 0 , 0 0 2 m m 0 ) , Schluff ( 0 , 0 0 2 — 0 , 0 6 m m 0 ) und S a n d ( 0 , 0 6 — 2 mm 0 ) aufgetei l t . H o h e 
T o n g e h a l t e stellen sich besonders im t ieferen, re la t iv viel Schluff dagegen im höheren P r o 
filbereich ein. H o h e Tonan te i l e zeigen meist a u f H ö h l e n l e h m , der Schluff unter U m s t ä n 
den a u f eine L ö ß k o m p o n e n t e . D e r R e s t w i r d in der Hauptsache durch die feinsten T e i l 
chen der mechanischen Ka lks t e inve rwi t t e rung gestell t . 

K a l k g e h a l t ( A b b . 4 e ) : 

D e r K a l k g e h a l t des Mater ia ls un te r 0,2 m m 0 weist erhebliche Schwankungen auf. 
B e d i n g t wi rd er durch feinsten Ka lkschu t t , z. T . auch durch Bergmi lch und eventuel l 
durch L ö ß . 

E i s e n k o n k r e t i o n e n (Abb . 4 f ) : 

Mi t t e l s Magnetscheider wurden in der F r a k t i o n 0 , 1 — 0 , 2 mm 0 die E i senkonkre 
t ionen und mi t Eisenverbindungen imprägnie r ten Kalkstückchen vom nicht magnet is ier-
ba ren R e s t get rennt . D e r Rest bes teh t aus K a l k , der z. T . ebenfalls mi t E i s e n h y d r o x y d 
umkrus te t ist und höchst untergeordnet aus Q u a r z . 

E i s e n g e h a l t ( A b b . 4 g ) : 

D e r Geha l t an HCl- lös l ichem Eisen des Ma te r i a l s unter 0,2 mm 0 ve rhä l t sich e twa 
umgekehr t p r o p o r t i o n a l zum K a l k g e h a l t . R e l a t i v hohe Eisenanreicherungen treten dor t 
auf, w o bereits makroskopisch e rkennba re E i senkonkre t ionen häufiger v o r k o m m e n . 

Tabelle I I I 

A u s b i l d u n g d e r P r o b e n 

Nr. Bodenart des Feinmaterials Steingehalt 
Farbe des 
Feinmaterials 

Zustand 

1 sandiger, schluffiger Lehm 
(lößartig) schwach steinig hellgraubraun Kleine Klumpen 

2 „ » „ hellbraungrau bröckelig 

3 toniger Lehm (lößartig) steinig „ verbacken 

4/5 schluffiger Lehm (lößartig) „ hellgelbgrau körnig 

6 sandiger Lehm schwach steinig graubraun verbacken 

7 „ steinig hellbraun „ 

8 lehmiger Ton sehr schwach 
rostbraun steinig rostbraun » 

9 sandiger, toniger Lehm steinig braun » 

10 schwach steinig M körnig 

11 lehmiger Ton sehr schwach 
steinig dunkelbraun verbacken 

12 toniger Lehm „ braun 

13 schwach toniger Lehm „ ockerfarben bröckelig 
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T o n m i n e r a l e : 

Von einigen Proben liegt die röntgenographische Bestimmung der Tonminerale vor: 
Nr. 1 : Vorwiegend Illit und Montmorillonit, ferner Kaolinit 
Nr . 4/5 : Vorwiegend Kaolinit, ferner Illit 
Nr. 6 : Kaolinit , ferner Illit 
Nr. 8 : Vorwiegend Illit, ferner Kaolinit und Montmorillonit 
Nr. 10 : Illit und Kaolinit 
Nr. 12 : Vorwiegend Illit, ferner Kaolinit. 

Ohne umfangreicheres Vergleichsmaterial läßt sich vorläufig der meist relativ hohe Anteil an 
Illit, das Zurücktreten des Kaolinites und das noch seltenere Auftreten des Montmorillonites nicht 
eindeutig erklären. Vielleicht zeigt sich darin eine bevorzugte Herkunft aus quartären Verwitte
rungsvorgängen. Dies wiederum ist für die Anreicherung der Lehme von Interesse, die später in 
die Höhlenlehme eingegangen sind. Bei den Proben aus den höheren Horizonten mag sich auch 
der Einfluß von Lößmaterial auswirken. 

P h o s p h a t g e h a l t ( A b b . 4 h ) : 

B i s zu einem gewissen G r a d läuft der Phospha tgeha l t des Mate r ia l s unter 0,2 m m 0 
dem Eisengehal t pa ra l l e l . D a r ü b e r hinausgehende Anreicherungen sind das Ergebnis einer 
biologischen A k k u m u l a t i o n , also koprogener Rücks tände und feinster Knochenspl i t t e r . 
D i e H ö h l e hat demnach nicht in allen Zei ten in gleicher Weise als Untersch lupf von 
T ie ren gedient . 

b . A u s w e r t u n g 

D i e in A b b . 4 , T a b . I I I u. I V gebrachten D a t e n gestat ten unter Berücksichtigung des 
a l lgemeinen Profi laufbaues die Genese der Höhlensed imente zu diskutieren. 
1. Z u s a m m e n s e t z u n g d e s H ö h l e n s e d i m e n t e s 

D a s V o r k o m m e n v o n S in t e r (Bergmilch) oberha lb N r . 13 und zwischen N r . 9 und 8 
geht aus dem al lgemeinen Prof i laufbau hervor . D e r Bergmilchschut t in N r . 7 und 6 gehör t 

Tabelle I V 

E r g ä n z e n d e A n a l y s e n d a t e n 

in Stück ° /o 
Einsaugzeiten eines Wassertropfens 

Flächenzahlen pro Stück in %>: 

< 1 0 0 sec 
(angewittert) 

> 1 0 0 sec 
(rel. frisch) 

6—8 9—10 

1 
11—16 Flächen 

1 (62,5) • ) (37,5) 31 26 43 

2 (55,5) -•••) (44,5) 8 72 20 

3 23,2 76,8 17 54 29 

4/5 
c 

21,4 78,6 0 40 60 

o 

7 
Q 

— — 

o 

9 44,5 55,5 17 55 28 

10 

11 

12 

33,3 66,7 0 35 65 10 

11 

12 90,0 10,0 — 

13 75,0 25,0 — 

*) Vorwiegend kurze Einsaugzeiten als Folge eines Ca-Pseudomyzel-Belages auf den Ge
steinsstücken. 
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Abb. 5. Petrographisch-genetische Auswertung der Analysendaten. 

ebenfalls in diese Geste insgruppe •— allerdings ohne präzisere F ix ie rung der Bi ldungs

phase. D i e z. T . hohen T o n g e h a l t e deuten a u f Höh len lehm, der aus Spal ten und mög

licherweise v o n der Oberf läche her eingespült wurde . U n t e r Berücksichtigung der D a t e n in 

A b b . 4 lassen sich für das M a t e r i a l unter 0,2 m m 0 Angaben über die ungefähre Zusam

mensetzung des Sedimentes machen (Abb. 5 ) . Demnach ist die T e n d e n z zur A b n a h m e des 

Höhlen lehms nach dem Hangenden hin unverkennbar , ebenso die Zunahme des feinsten 

Kalkschut tes von N r . 12 nach 9 und erneut von N r . 8 nach 1. A b N r . 4 /5 nach 1 k o m m t 



4 6 Denes Jänossy, Endre Krolopp & Kar l Brunnacker 

auße rdem eine L ö ß - bzw. L ö ß l e h m k o m p o n e n t e h inzu . Ähnl ich dem Verha l t en des fein
sten Kalkschut tes zeigt auch der dazu in Beziehung gesetzte autochthone Kalkschu t t der 
F r a k t i o n 6 — 1 0 m m 0 eine entsprechende Zu- bzw. A b n a h m e . 

Aus diesem Sedimentaufbau k ö n n e n zwei Folgerungen gezogen werden : 

1 . D e r Sed imenta t ionsor t ge langte infolge Rückverwi t t e rung des Höhlen t raufes zu
nehmend aus einem eingangsferneren in einen eingangsnäheren Bere ich . 

2 . K l imaschwankungen haben die Fo lge wei ter untergegl iedert . 

2 . G e n e s e u n d K 1 i m a 

Hinwe i se au f käl teres K l i m a sind in mehreren H o r i z o n t e n vorhanden . V o r al lem 
werden sie durch autochthonen Fros tschut t und durch L ö ß angezeigt : N r . 1 0 , 9 , 4 / 5 — 1 . 

Zeugnisse w ä r m e r e n Kl imas b i lden die S i n t e r - H o r i z o n t e über N r . 1 3 und zwischen 
N r . 9 und 8 , auch w e n n die En t s tehung der Bergmilch nicht völ l ig gek lä r t ist. 

E i n e Mi t te l s te l lung nehmen vermut l ich die H o r i z o n t e mit s t ä rke rem Eisenumsatz 
( N r . 1 3 , 1 1 , 8 ) und mi t der Bi ldung v o n Schutt aus Bergmi lch ein ( N r . 7 , 6 ) . 

Feuchtere Bedingungen werden ebenfal ls durch die S in te r -Lagen angedeutet (über 
N r . 1 3 und zwischen N r . 9 und 8 ) , ebenso durch reichlich v o r k o m m e n d e n Höh len l ehm 
( N r . 1 3 , 1 2 — 9 , 8 — 6 ) . D a z u k o m m t der s tärkere chemische Verwi t t e rungsgrad des K a l k 
schuttes (in N r . 1 3 , 1 2 , 1 1 , 8 und 7 ) . 

A u f t rockenere Bedingungen gehen L ö ß ( N r . 2 und 1 ) , auf e twas feuchtere V e r h ä l t 
nisse L ö ß l e h m ( N r . 4 / 5 und 3 ) sowie die lockeren K a l k v e r k i t t u n g e n zurück, deren j e 
wei l ige Landoberf läche allerdings k a u m zu lokal is ieren ist. Frischer Ka lkschu t t zeigt au f 
gehemmte chemische Verwi t te rung , sowei t er durch re l a t iv rasche Aufsed imenta t ion k o n 
servier t wurde ( N r . 1 0 , 9 , 6 — 1 ) : 

Nr . 
1 
2 kalt 
3 
4/5 

6 1 
kühl 

8 J 
Kalksinter warm 

9 1 
10 j k a l t ? 
11 kühl 
12 warm 

Nebenhöhle: 
Kalksinter warm 
13 kühl 

trocken 

rel. trocken 

eingangsnahe Fazies 

eingangsferne Fazies 

feucht 

Aus vors tehender Übersicht e rg ib t sich, daß im Hauptprof i l die Sed imenta t ion mi t 
e inem In te rg laz ia l beginnt ( N r . 1 2 ) . Zunehmende Abküh lung ( N r . 1 1 ) lei tet zu e iner 
K a l t z e i t (i . w. S . ) über ( N r . 1 0 u. 9 ) . E i n e nachfolgende W a r m z e i t in terg laz ia len C h a r a k 
ters (S in te r zwischen 9 und 8 ) w i r d ebenfal ls durch kühleres ( N r . 8 — 6 ) und schließlich 
durch wieder ka l tes K l i m a ( N r . 5 / 4 — 1 ) abgelöst . Offen bleibt a l lerdings , inwiewei t 
Schichtlücken die Sedimentfo lge unterbrechen (s. A b b . 1 ) . 

H inwe i se au f Zyk len , wie sie in Höhlensed imenten Süddeutschlands und Jugos lawiens 
gefunden wurden ( K . B R U N N A C K E R 1 9 6 3 , D . B A S L E R , M . M A L E Z & K . B R U N N A C K E R 1 9 6 6 ) 
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k o n n t e n nicht festgestel l t werden. D ie s m a g am geographischen R a u m , in dem sich die 
H ö h l e befindet, ode r an der ö r t l i c h k e i t selbst l iegen. 

D i e durch T i e r e bedingten P2O5-Anre icherungen v o r a l lem in den Schichten N r . 1 1 — 9 , 
8 — 6 zeigen, d a ß für das Aufsuchen der H ö h l e verschiedene Ursachen bestanden haben 
müssen. In der Ablagerungsze i t von N r . 10 und 9 haben käl tere und N r . 1 1 , 8 — 6 da
gegen etwas w ä r m e r e Bedingungen vorgelegen. 

3. Z e i t l i c h e E i n s t u f u n g 

Hinsicht l ich der zeitl ichen Eins tufung lassen sich ke ine weitgehenden Schlüsse ziehen. 
N i c h t unbedingt m u ß z. B . in den obersten Schichten die letzte K a l t z e i t e r faß t sein. D a s 
reichliche V o r k o m m e n von H ö h l e n l e h m spricht ebenfal ls für einen ä l te ren Abschni t t des 
Ple i s tozäns . Doch ist darüber al lein au f G r u n d der F a u n a eine genauere Aussage zu er
w a r t e n ( 5 . Be i t r ag D . J Ä N O S S Y ) . 
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