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A. Aufsätze 

Das jungmitte lple istozäne Profil von Süttö 6 (Westungarn) 

K A R L B R U N N A C K E R , D E N E S J Ä N O S S Y , E N D R E K R O L O P P , I S T Ä N S K O F L E K 

& B R I G I T T E U R B A N * ) 

Geological section, loess, pedogenesis, palaeosol, Ca , carbonate, dynamics, interglacial, Upper 
Pleistocene, vertebrate fauna, Aves, reptilian fauna, gastropod fauna, pollen diagram, karpology, 

particle size analysis, O-isotope, C-isotope, Central Transdanubia (Süttö) 

K u r z f a s s u n g : Das Profil Süttö 6 wird aus Löß aufgebaut, in welchen ein Paläoboden-
Komplex eingeschaltet ist. Derselbe gehört in das letzte Interglazial. Die Vertebratenfauna, ins
besondere die zahlreichen Kleinsäuger und die Molluskenfauna, lassen den Ubergang von der R i ß 
eiszeit zum R/W-Interglazial erkennen. Dabei zeigt sich, daß sich der faunistische Übergang zur 
Warmzeit bereits in der Phase der Lößbildung andeutet. 

[ T h e Y o u n g M i d d l e - P l e i s t o c e n e P r o f i l e o f S ü t t ö 6 ( W e s t e r n H u n g a r y ) ] 

A b s t r a c t : The profile Süttö 6 is built up of loess, in which is intercalated a Paleosoil-
Complex. The same one belongs to the last Interglacial. The Vertebrate-fauna, especially the 
numerous small mammels and the Mollusc-fauna show the transition from the Riss ice-age to the 
R/W-Interglacial. Thereby is demonstrated that the faunistic transition to the warm period is 
indicated already in the phase of the Loess-sedimentation. 

1 . Einleitung ( D . J Ä N O S S Y ) 

D i e verschiedenaltr igen T r a v e r t i n v o r k o m m e n in Transdanubien sind in Fachkreisen 
längst bekann t ( K O R M O S 1 9 2 5 ; S C H R E T E R 1 9 5 3 usw.) . S ie sind zumeist durch ver tebra ten-
paläontologische Funde gut da t ie r t . Zwei der T r a v e r t i n p l a t t e n gehören in das A l t - b z w . 
Äl tes tp le is tozän und zwar D u n a a l m ä s und S ü t t ö (in der ver tebra ten-paläontologischen 
Sukzess ion: V i l l ä n y e r Faunenphase ) . Der S ü ß w a s s e r k a l k von Sü t tö wurde im L a u f e des 
Ple is tozäns durch loka le tektonische Bewegungen zerklüftet , wobei an verschiedenen S t e l 
len Spa l ten ents tanden sind. D i e Füllungen dieser Spa l ten l ieferten seit mehreren J a h r 
zehnten jungple is tozäne ( le tz t in terglaz ia le) V e r t e b r a t e n - und Schneckenfaunen, die u. a. 
durch das nördlichste V o r k o m m e n der Griechischen Landschi ldkrö te (Testudo graeca-
G r u p p e ) in E u r o p a und durch wärmel iebende Schneckenarten ( z . B . Soosia diodonta) 
charakter is ier t sind. D a m i t s t ammen sie aus e iner Per iode , die w ä r m e r gewesen sein dürfte 
als das heutige K l i m a . 

I m H a n g e n d e n und am R a n d e des Trave r t in s von Sü t tö und in dessen Spal ten wurde 
eine sandige L ö ß - D e c k e abgelager t , die stel lenweise eine Mächt igke i t von 15 m erreicht. 
A m N o r d r a n d e des Traver t ins wurde in diesem L ö ß i m J a h r e 1 9 7 4 ein feinstratigraphisch 
gl iederbares, faunenführendes Prof i l von Schicht zu Schicht durchgeschlämmt, das eine un
e rwar te t vo l l s tändige ver tebra ten-paläonto logische und malakologische D o k u m e n t a t i o n 
l iefer te . D a sie in strat igraphischer Hinsicht eine Schlüsselfauna ver t r i t t , soll sie an dieser 
S te l l e bekanntgegeben werden. 

*) Anschriften der Verfasser: Prof. Dr. K. B r u n n a c k e r , Geologisches Institut der Univer
sität zu Köln, Zülpicher Straße 49 , 5000 Köln 1. — Dr . D . J . J ä n o s s y , Naturhistorisches Mu
seum Budapest V I I I . , M Ü Z E U M K Ö R Ü T 14—16. — Dr. E . K r o l o p p , Geologisches Institut, 
Budapest X I V , Nepstadion u. 14. — I. S k o f 1 e k , Bartök Bela St 3/b, Tata . — Dr. B . U r b a n , 
Institut für Bodenkunde der Universität Bonn, Nußallee 13, 5300 Bonn. 
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2. Profilaufbau (D . J Ä N O S S Y ) 

D e r Fundor t , als Fundste l le Sü t tö 6 bezeichnet , liegt in der Gemarkung des O r t e s 
Sü t tö , südlich v o m Dor fe , in der nordwestl ichen Ecke des nördlichsten, sog. D i o s v ö l g y e r -
(Nußgraben)-Ste inbruches , au f dem H a r a s z t i - B e r g , e twa 2 1 0 m ü. N N . Es handel t sich um 
einen Überres t des sandigen Lösses ( „ M a n d e l " ) , der bei den Steinbrucharbei ten s tehen
gelassen wurde . 

D a die oberen Te i l e des mehr als 10 m H ö h e erreichenden Profi les teilweise durch eine 
H a l d e bedeckt und daher kaum zugänglich waren , wurde von der Mi t t e des Profils bis 
zu dem im Liegenden befindlichen Trave r t in die oben genannte Ser ie Süt tö 6 geborgen. 
Es wurde dabei ein 5 m tiefer, 1 m breiter und 8 m langer G r a b e n ausgehoben. D a r i n 
wurde das M a t e r i a l in 13 Schichten mi t einer min imalen Mächt igke i t von 2 0 cm und m a x i 
malen Dicke von 5 0 cm geborgen (je nach den makroskopisch bemerkbaren Di f fe renz ie 
rungen und der Häufigkei t der Funde ) . Ebenso wurde der t iefere T e i l des Profils, in w e l 
chem sich nach F a r b e und Zusammensetzung der Sedimente keine Verschiedenheiten zeig
ten, unter te i l t . 

3. Petrographische Beschreibung ( K . B R U N N A C K E R ) 

D i e aus den gesamten Schichten en tnommenen Proben zeigen folgende Ausbi ldung: 
Schicht -Nr . : 

0 he l lgraugelber L ö ß (Hangendes ) 
1 brauner Lehm, brockig (mi t etwas T rave r t i n -Schu t t ) 
2 — 3 humushal t iger , dunkelbraungrauer Lehm, brockig 
4 schwach humushalt iger, he l lbrauner L e h m 
5 hel lgelbgrauer L ö ß , mi t K a l k - P s e u d o m y z e l 
6 he l lgelbgrauer L ö ß , mi t e twas K a l k - P s e u d o m y z e l 
7 he l lgraugelber L ö ß 
8 — 1 3 he l lgraubrauner L ö ß 

Deutung ( A b b . 1 ) : 
0 L ö ß 

1 B v - H o r i z o n t einer warmzei t l ichen Braune rde ( T y p G ö t t w e i g ) (rd. 0,5 m) 
2 — 3 (4) Tschernosem (Humuszone , mit Ü b e r g a n g nach 4) (rd. 1 m ) 
4 — 5 Ka lkanre icherungshor izon t (C , . -Hor i zon t ) 
6 — 1 3 L ö ß 

D a m i t ist zwischen dem l iegenden und dem hangenden L ö ß ein B o d e n k o m p l e x ( 1 — 5 ) 
zwischengeschaltet . Dessen Besonderhei t liegt dar in , daß — nicht wie sonst in M i t t e l 
europa — die Humuszone über dem verbraunten Boden liegt und dami t die nachfolgende 
Eiszei t e inlei tet , sondern daß sie vie lmehr sich in dessen Liegendem befindet. D a m i t gehör t 
sie in den Ü b e r g a n g von einer K a l t - zu einer W a r m z e i t bzw. in ein In terg laz ia l . 

D i e Rou t ineana lysen ( K ö r n u n g und K a l k g e h a l t ) bestätigen die Mater ia lansprache in
sofern, als im Bereich des Bodenkomplexes der T o n g e h a l t der P r o b e n relat iv hoch l iegt 
( A b b . 1 ) . In Schicht 4 und 5 ist überdies der K a l k g e h a l t beträcht l ich und liegt deutlich 
über dem des typischen Losses, der hier zwischen 10 und 2 0 °/o K a l k g e h a l t aufweist. E i n e 
sekundäre Zufuhr von K a l k w i rd damit für Schicht 4 und 5 angezeigt . Außerdem ist der 
B v - H o r i z o n t (Schicht 1) anscheinend nachträglich erneut aufgeka lk t worden. 

Be i diesem Profil hat es darüber hinaus nahe gelegen, Isotopenuntersuchungen ( 0 1 0 / 0 1 8 

und C 1 2 / 1 3 ) zum K a l k u m s a t z durchzuführen, zuma l das Profil neben seiner F a u n a e inige 
Aufschlüsse hinsichtlich der Genese der K a r b o n a t e erwarten l ieß. D i e Messungen wurden 
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Die P r inz ip ien der K a r b o n a t d y n a m i k im L ö ß und in Böden sind in Abb . 2 durch die 
Angabe der jewei l igen Trends im Antei l der 0 1 8 - und C 1 3 - I s o t o p e entsprechend den U n 
tersuchungsergebnissen von M A N Z E et al . ( 1 9 7 4 ) und M A N Z E & B R U N N A C K E R ( 1 9 7 6 ) an-
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Abb. 2 : O- und C-Isotopenverteilung in Beziehung zur Karbonatdynamik in Süttö 6. 
Umgrenzte Felder beziehen sich (abgesehen von Meereskalk) auf das Datenmaterial, das aus dem 
westlichen Mitteleuropa zur Verfügung steht (MANZE et al. 1974, MANZE & BRUNNACKER 1976). 

gedeutet. N e b e n den Ergebnissen von Süt tö sind zusätzl iche W e r t e aus Löß in U n g a r n 
eingetragen. Als Fe lder sind fe rner die Bereiche umrissen, in denen im westlichen M i t t e l 
europa die D a t e n für typischen L ö ß - R o h b o d e n k a l k und In t e rg l az i a l -Bodenka lk l iegen. 

Der L ö ß von Süt tö , und z w a r sowohl der l iegende wie der hangende L ö ß , fügt sich 
prinzipiell in das Ver te i lungsb i ld des L ö ß - K a l k e s , wie er im west l ichen Mit te leuropa auf
tri t t . Al lerdings sind die C 1 3 - A b w e i c h u n g e n ausgesprochen gering, wenn man von Meeres 
ka lk als dem wichtigsten L ie fe ran ten der K a r b o n a t e im L ö ß - S t a u b ausgeht. Grund dafür 
kann eine durch die große Löß -Mäch t igke i t angedeutete re la t iv rasche Staubsedimenta t ion 
gewesen sein, die dazu geführt hat , daß der K a r b o n a t u m s a t z bei der Lößablagerung nicht 
vol l zur W i r k u n g kommen k o n n t e . O b ferner regionalkl imat ische Differenzierungen h in
einspielen, l äß t sich vorerst , auch bei Heranz iehung von Vergleichsproben aus anderen 
L ö ß - V o r k o m m e n Ungarns , nicht entscheiden. I m Unterschied zum westlichen Mi t t e l eu ropa 
ist im ungarischen L ö ß die S p a n n w e i t e des 0 1 S - A n t e i l s größer und die des C 1 : ! - A n t e i l s ge
ringer (vgl . A b b . 2 ) . 

In Sü t tö l iegen in der H u m u s z o n e und im C, . -Hor izont die Isotopendaten für den 
Sauerstoff eindeutig im Fe ld des warmklimat ischen Bodenka lkes . W ä h r e n d der H u m u s 
akkumulat ion haben damit berei ts „ in terglazia le" Bedingungen vorgelegen. 

Von besonderem Interesse ist überdies der K a l k im braunen B o d e n (Schicht 1 ) . Be i 
diesem B v - H o r i z o n t kann m a n w o h l davon ausgehen, daß er ursprünglich völlig e n t k a l k t 
war . Bei der nachfolgend erneut einsetzenden L ö ß a k k u m u l a t i o n wurde er wieder aufge-
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k a l k t und z w a r bezeichnenderweise mit dem T y p des „ L ö ß k a l k e s " , falls diese Schicht 
nicht bereits in den Beginn der nächsten Eisze i t gehört . In diesem F a l l l iegt eine Deu tung 
als Fl ießerde ( K o l l u v i u m ) aus L ö ß - B o d e n - M a t e r i a l nahe . 

E rgebn i s : 

Zwischen zwei Lössen l äß t sich pedologisch sowie über die O - und C- I so tope des K a l 
kes eine W a r m z e i t nachweisen. D e r liegende L ö ß gehör t damit in die vor le tz te oder eine 
ä l t e re Eiszeit . 

D i e zwischengeschaltete W a r m z e i t besteht aus e inem B o d e n k o m p l e x , unten mit Tscher -
nosem und dazu gehörigem C c - H o r i z o n t und darüber aus einem, g e m ä ß Schuttführung, 
kol luvia len , verbraunten H o r i z o n t . Infolge nachträgl icher Ka lk in f i l t r a t ion aus dem han
genden L ö ß zeigt er bereits wieder das I so topenb i ld des ka l tk l imat ischen Lößka lkes , fal ls 
sich darin nicht der Beginn der nachfolgenden E i sze i t andeutet . 

4. Vertebratenfauna (D. J Ä N O S S Y ) 

D i e faunistische Sukzession der Fundste l le stel l t eine auf unserem K o n t i n e n t bis j e t z t 
a l leinstehende Ser ie dar. I m al lgemeinen sind nämlich die Lösse hinsichtlich der V e r t e b r a -
tenfunde und bezüglich der Kle insäuger b z w . Mik rove r t eb ra t en meis t sogar ganz steril . 
D i e speziellen U m s t ä n d e dieser Fundstel le (nächst dem Süßwasse rka lk ) machten es jedoch 
möglich, aus den Proben der Schichten 1 bis 1 0 ein statistisch auswertbares K l e i n v e r t e b r a -
tenmater ia l durchlaufend zu gewinnen (die Schichten 11 bis 13 waren bezüglich der V e r t e -
bra tenfunde prakt isch steril, T a b . 1 ) . 

J e d e klimatische Veränderung , die sich w ä h r e n d dieser, in geologischer Hinsicht recht 
kurzen Zeit abspiel te , spiegelt bezüglich der V e r t e b r a t e n das R a u m d i a g r a m m wider ( A b b . 
3 ) . In demselben zeigen sich die Veränderungen in der prozentualen Zusammensetzung 
der Wühlmäuse und einiger anderer , in k l imat ischer Hinsicht bedeutender Ve r t eb ra t en 
während des Sedimenta t ionsablaufes von L a g e zu L a g e . A u f dem G r a p h i k o n springt so
fo r t ins Auge, daß die in den unteren Lagen häufige, käl te l iebende Sibirische W ü h l m a u s 
(Microtus gregalis) sich in den oberen Schichten vö l l ig zurückzog, um der hier absolut 
dominanten Fe ldmaus , der A r t der gemäßigten S teppen Europas , den P l a t z zu übergeben. 

D i e übrigen Kle inve r t eb ra t en unterstützen gleichsam als Farbe lemente diese kl imat ische 
Ind ika t ion . 

D e r Ha l sband lemming (Dicrostonyx) und das Alpenschneehuhn (Lagopus mutus), als 
ex t r eme Tundren - bzw. a lp ine Elemente , unterstreichen den ka l t en K l i m a c h a r a k t e r der 
Schicht 1 0 . D i e E r w ä r m u n g in den oberen Schichten zeigt sich ferner im Erscheinen k ä l t e 
empfindlicher Rept i l i en , wie der Eidechsen (Lacertilia) und hauptsächlich der Griechischen 
Landschi ldkrö te (Testudo graeca). 

D i e Repräsen tan ten der le tz tgenannten Ar t eng ruppe (Testudo graeca hermanni) über
schreiten heutzutage nirgends die Nordgrenze des Medi te r raneums. Übr igens beweist das 
Vorhandense in dieser A r t sowie des Knochens eines kleinen Hirsches aus der Schicht 3 
(Dama sp.), d aß w i r es mit e iner Ablagerung zu tun haben, die wenigstens einem T e i l der 
b isher bekannt gewordenen Spa l t en von S ü t t ö äqu iva len t ist, da in denselben diese F o r 
men äußerst charakterist isch sind ( K O R M O S 1 9 2 5 ; J Ä N O S S Y 1 9 6 9 usw.) . 

Endlich spricht für den eher gemäßigten b z w . wärmeren C h a r a k t e r der oberen L a g e n 
das V o r k o m m e n der „echten" Mäuse (Apodemus, Mus), der K u r z o h r m a u s (Pitymys) und 
endlich von botanischer Sei te das Vorhandense in von Zürge lbaum-fCe / t i s - JKernen — auch 
v o n einem heutzutage medi ter ranen Baume s t ammend — , die al le in den unteren Schich
ten fehlen. H i n z u k o m m t in der Schwarzerde-Schicht 3 der palynologische Nachweis v o n 
Juglans. 
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Systematische 
Einheiten Schicht - Nr. 

1 2 3 

"Pisces" indet. 1 
Anguis fragilis 3 1 
Testudo graeca-Gruppe 2 
Lacertilia indet. 3 1 3 1 

Ophidia indet. 3 lo 
Lagopus cf. rautus 
Aves indet. 11 3 
Chiroptera indet. 2 4 
Talpa europaea 9/2 8 
Sorex araneus 13/1 5/2 
Crocidura cf. suaveolens 1 
Crocidura cf. leucodon 
Citellus citelloid&s 29/8 2 
Dryomys nitedula 1 
Glis glis 1 1 
Sicista cf. subtilis 2o/5 1 
Spalax cf. leucodon 2 8/3 
Allocricetus bursae 
Mus cf. musculus 1 
Apodemus sylvaticus 5 7 / 1 0 14/3 
Lagurus lagurus 
Myodes cf. glareolus 3 6/4 15/2 
Dicrostonyx torquatus 
Arvicola terrestris 4/1 1 
Pitymys subterraneus 2/1 3/2 
Microtus arvalis 3 7 3 / 3 6 43/21 
Microtus gregalis 
Mustelida indet. 
Dama sp. 1 

Tab. I i Vertebraten-Reste der Fundstelle Süttö 6. Angegeben ist: Stückzahl der Reste/Individuen-
zahl. — Die Schichten 7 und 8 waren praktisch frei von Vertebraten-Resten; sie sind deshalb in 

die Tab . 1 nicht einbezogen. 
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Schicht - Nr. 

4 5 6 9 lo 11 

1 

6 8 
1 1 

1 
2 

2 2 

1 
1 

1 
1 

3 

4 2 
1 
3 2 1 9/2 3/1 1 
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lo 7 3 6 
1 3 9 38 1 

1 
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NAGER VOGEL REPTILIEN 

L a g o p u s mutus 

1ÖÖÖÖÖI 
o o o o o Mus cf, musculus 
9 0 0 ool 

Apodemus s y l v a t i c u s 

Myodes glareolus 

Pitymys subterraneus 

Microtus a r v a l i s 

M i c r o t u s gregol is 

Dicrostonyx torquatus 

Abb. 3: Die Veränderungen der Dominanzverhältnisse von Nagetieren sowie das Auftreten von in 
klimatischer Hinsicht wichtiger Vögel und Reptilien in der Schichtenfolge der Fundstelle Süttö 6. 

Obgleich die kl imatische Aussage der Ver tebra tenfaunen der verschiedenen Schichten 
besonders im komplexen B i l d , (vg l . dazu die Schneckenfauna we i te r unten) ganz e indeu
tig ist, so ist doch das Profil als solches so e inzigar t ig , daß die strat igraphische Eins tufung 
besonders bedeutsam ist. D i e aus dem Hangenden geborgene, soeben geschilderte F a u n a 
von in terg laz ia lem C h a r a k t e r e r laubt eine strat igraphische Eins tufung älter als typische 
Jungple i s tozän ( „ W ü r m " ) , jedoch jünger als typisches Mi t t e lp le i s tozän ( „ R i ß " im a lp inen 
Schema) . D a in der Tiergesellschaft einerseits prakt isch al le a l tp le is tozänen Elemente feh
len, ( z . B . a l ter tümliche wurze lzähn ige Wühlmäuse , wie Mimomys- oder Pliomys-Arten 
usw.) und andererseits jene Schermaus (Arvicola) vorhanden ist, a u f deren Zähnen die 
Schmelzbänder v o r n e vers tä rk t sind ( J Ä N O S S Y 1 9 7 6 ) , kann die A n n a h m e eines Alters v o m 
äl teren Mi t te lp le i s tozän al lerdings ausgeschlossen werden . 
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Diese Argumen ta t i on wird durch das V o r k o m m e n des recht spärlichen Restes v o m 
Alpenschneehuhn (Lagopus mutus) in der Schicht 1 0 unterstützt . E s hä t te an sich ke ine 
genügende Beweiskraf t (im „ W ü r m " unseres Gebie tes recht häufig) und muß deswegen 
im komplexen B i l d gewertet werden . Diese F o r m scheint im jüngeren Mi t t e lp le i s tozän 
zum ersten M a l a u f unserem K o n t i n e n t aufzutreten (z . B . Hunas bei Nürnberg , J Ä N O S S Y , 
Manuskr ip t ) . I n der älteren Tiergesellschaft von U p p o n y ( N o r d - U n g a r n ) haben w i r le 
diglich das Moorschneehuhn (Lagopus lagopus) vorgefunden (u. a. B R U N N A C K E R , J Ä N O S S Y 
sc K R O L O P P 1 9 6 8 ) . Derse lbe Fa l l ist in allen Ver tebra tenfaunen des älteren P le i s tozäns 
unseres Kon t inen te s , w o Schneehühner auch immer vorzufinden sind, gegeben. I m J u n g -
pleis tozän waren hingegen — wie e rwähn t — beide Ar ten weit ve rbre i te t und häufig. 

E i n eigenart iges E lement der Schicht 10 ist endlich der kleine H a m s t e r (Allocricetus), 
der aus dem typischen Jungple i s tozän ( „ W ü r m " ) bis heute in den gemäßigten Te i len des 
Karpa then -Beckens völ l ig unbekann t ist. Seine e twa ige strat igraphische Bedeutung w i r d 
sich in der Zukunft entpuppen. 

In den aus verschiedenen Spal ten in Süt tö neuerl ich geschlämmten, aufgrund von A n a 
logien den Schichten 2 bis 4 der Funds te l le 6 entsprechendem Mate r i a l befinden sich einige 
Elemente , die mi t der leider nur ungenügend bekann ten , sehr wichtigen jungmi t te lp le i s to-
zänen Fauna U n g a r n s , S o l y m ä r ( K R E T Z O I 1 9 5 3 , J Ä N O S S Y 1 9 6 9 usw.) , recht nahe stehen. 
Es handel t sich um den großen Sorex araneus, e ine spezielle F o r m des Hasen (Lepus c f . 
praetimidus K R E T Z O I ) und die „echte" Maus (Mus sp.) usw. 

D i e s t rat igraphische Einstufung des Profils k ö n n e n wir also als Jungmi t t e lp le i s tozän 
angeben. O b die unteren Lagen mi t ext remen K a l t f o r m e n wenigstens teilweise mi t dem 
alpinen „ R i ß " äqu iva len t sind, m u ß eine offene F r a g e bleiben. D i e sich im homogenen 
Löß-Prof i l grundsätzl ich ändernde F a u n a macht uns nochzumal wieder einmal d a r a u f 
aufmerksam, d a ß die biologischen F a k t o r e n auf Kl imaschwankungen oft schneller reag ie 
ren, als die physischen. 

Wegen der außerordent l ichen Bedeutung des Profi ls von Sü t tö 6 schlagen w i r v o r , 
diese Fundstel le als das Typus-Prof i l der S ü t t ö - P h a s e ( K R E T Z O I 1 9 5 3 ) zu betrachten. 

5. Schneckenfauna ( E . K R O L O P P ) 

K O R M O S sammel te seinerzeit (noch in den 2 0 e r J a h r e n ) neben V e r t e b r a t e n auch Schnek-
kenreste aus verschiedenen Spal ten v o n Süt tö . E r publ iz ier te sie als die reichste „p räg l a 
z i a l e " Schneckenfauna Ungarns ( K O R M O S 1 9 2 5 ) . 

Bei der Neuuntersuchung der Fundste l len v o n S ü t t ö wurde neben den V e r t e b r a t e n -
Res ten wiederum reiches Mol lusken-Mate r i a l geborgen. D i e malakologische Bearbe i tung 
der le tz tgenannten Funde erfolgt spä te r ; an dieser Ste l le wird jedoch das Mate r i a l der 
Fundstel le 6 in v o l l e m Umfang b e k a n n t gegeben ( T a b . 2 ) . 

D a das ganze Mate r i a l des Profi ls von Sü t tö 6 — wie oben schon erwähnt — durch 
Siebe (Maschengröße 0,8 mm 0) geschlämmt wurde , konn te das Mol lu sken -Ma te r i a l auch 
quant i ta t iv geborgen werden. 

Aus der obers ten rotbraunen Schicht (1) wurde eine wärmel iebende, auf trockene U m 
stände verweisende Schneckenfauna gewonnen ( T a b . 2 ) , die auf ein grasbedecktes G e b i e t 
verweist . D i e Gesamtdominanz der xero thermen E lemen te erreicht 8 7 °/o (Abb . 4 ) . D i e 
schwach humifizier te hel lbraune Schicht (1) kann also ein Überres t eines Steppenbodens 
eines einstigen S tandor te s mit offener Vege ta t ion gedeutet werden. 
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Abb. 4 : Die Schneckenfauna der Fundstelle Süttö 6. 
I) Die prozentualen Veränderungen der Dominanzverhältnisse verschiedener ökologischer Gruppen. 
— II) Graphikon der Veränderung der Individuenzahl. — I I I ) Graphikon der Veränderung der 

Artenzahl. 

Die Schneckenfauna der nächsten Schicht ( 2 ) , die einen schwarzbraunen fossilen B o d e n 
repräsentiert , ist ganz besonders reich. Nich t nur die Ar tenzah l wächst von 10 a u f 2 1 , 
sondern auch die Ind iv iduenzah l steigt an. D a s ist eine charakterist ische Tiergesellschaft 
des Waldes b z w . der buschigen Auen, in welcher die Claus i l i iden-Ar ten dominieren (Coch-
lodina laminata, Iphigenia plicatula, Clausula pumila, Laciniaria plicata). N e b e n den 
eine 71prozen t ige G e s a m t d o m i n a n z zeigenden Claus i l i iden-Ar ten k o m m e n nur L i m a c i d e n -
He l i c iden -Ar t en und Granaria frumentum in bedeutender M e n g e vo r . Es ist ke ine einzige 
käl te l iebende F o r m vorhanden, demgegenüber finden wir hier eine Re ihe von Ar t en , die 
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in unserem Ple is tozän nur aus milderen Phasen bekann t sind (außer den e rwähnten Claus-
s i l i iden-Arten noch Discus rotundatus, Helicodonta obvoluta, Perforatella incarnata, 
Euomphalia strigella, Cepaea vindobonensis, Helix pomatia). 

Bemerkenswer t ist das Vorkommen , — zwar nur eines einzigen E x e m p l a r e s , — des 
Phenacolimax annularis. Diese Ar t lebt heute in U n g a r n nur an einem einzigen Punk t , 
den Fe lsen des Berges T a r k ö im B ü k k - G e b i r g e ( S o o s 1 9 4 3 ) . Fossil wurde sie beinahe am 
selben O r t , in den mit te lpleis tozänen Schichten der Felsnische T a r k o vorgefunden ( K R O 
L O P P 1 9 7 7 ) , sowie im letz t interglazialen M a t e r i a l der P o r l y u k - H ö h l e bei J o s v a f ö ( N o r d -
U n g a r n , J Ä N O S S Y , K O R D O S S , K R O L O P P & T O P Ä L 1 9 7 3 ) . D a s V o r k o m m e n von Chondrina 

clienta ist ebenfalls interessant. Diese A r t lebt nämlich fast ausschließlich au f Kalkfe l sen . 
J e n e E x e m p l a r e , die in den entsprechenden Schichten von Sü t tö fossilisiert wurden, lebten 
höchstwahrscheinlich a u f den Süßwasse rka lk -B löcken der damaligen unmi t te lbaren U m 
gebung der Fundste l le . D a s ist auch ein B e w e i s dafür, daß sich der a l tp le i s tozäne T r a v e r 
tin schon damals über die Umgebung h inausgehoben hat . D i e Chondrina dürfte von den 
Blöcken des mesozoischen Grundgebirges der Umgebung , w o sie auch heute noch lebt, au f 
den Süßwasse rka lk gekommen sein. 

D e r dem vorherigen ähnliche, etwas röt l ichere fossile Boden der Schicht 3 enthäl t eben
so A r t e n , die für eine einstige waldig-buschige Vege ta t ion sprechen. D i e D o m i n a n z - V e r 
hältnisse sind aber anders . D e r Antei l der Clausi l i iden vermindert sich a u f 3 3 °/o und in 
ähnlicher Menge erscheint die xe ro the rme A r t Granaria frumentum. D ie se Erscheinung, 
sowie das Vorhandense in von Arten ähnl icher Aussage spricht dafür, daß wi r hier eigent
lich einen S teppenboden vo r uns haben und daß die einstige Umgebung eher buschig als 
wald ig gewesen sein dürfte. 

D i e nächste, ge lbbraune Schicht 4 en thä l t noch mehr xero therme F o r m e n . Dies zeigt 
die anste igende Zah l der wärmel iebenden, Trockenhe i t ver t ragenden Ar t en , wie z. B . 
Granaria frumentum, die Verminderung der Menge an Clausil i iden und Hel ic iden , die 
eine reichere Vege ta t ion bevorzugen, sowie die niedrigere Zah l der T a x a überhaupt . D a s 
Vorhandense in der Valonia tenuilabris, sowie der Succinea oblonga spricht dafür, daß 
das Grundma te r i a l des Bodens ein L ö ß gewesen war . 

M i t der Schicht 5 beginnt eine scharf abg renzba re Ser ie , da sie eine von den vorherigen 
Schichten 4 absolut abweichende L ö ß - F a u n a enthäl t . D i e in der Schicht 4 nur als St reu
funde vorhandenen „Kä l t e ind ika to ren" , Succinea oblonga und Valonia teniulabris sind 
hier berei ts dominant . Daneben erscheinen wei tere käl tel iebende, b z w . weitgehend 
eu ryöke Formen , wie Pupilla muscorum, Columella columella, Trichia hispida, Trichia 
striolata. D i e Mehrzah l der vorhandenen Claus i l i iden-Spi tzen ver t r i t t höchstwahrschein
lich die im L ö ß ebenfalls häufige Clausilia dubia (unter den 2 1 hierzu zu rechnenden Mün
dungen gehören 1 9 zu Clausilia dubia, und nur 2 zu Cl. pumila). D e n Übergangscharak te r 
der Schicht beweist das sporadische V o r k o m m e n v o n Limax maximus und Cepaea vindo
bonensis, sowie der noch immer hohe A n t e i l von Granaria frumentum in der Tiergesel l 
schaft. 

W i e mehrfach e rwähn t , besteht der t ie fe re Abschni t t des Profils aus e inem makrosko 
pisch gleichmäßigen, sandigen Löß , den w i r bei der P robennahme wi l lkür l ich auf die 
Schichten 6 bis 1 0 auftei l ten. Die Schneckenfauna dieser Schichtenreihe zeigt nur wenig 
Änderungen . D i e in den oberen Lagen häufigen xe ro the rmen Arten fehlen hier völ l ig , um 
den P l a t z einer typischen L ö ß - F a u n a zu übergeben. D i e häufigsten Ar t en sind: Succinea 
oblonga, Valonia tenuilabris, Pupilla sterri, Columella columella, Trichia hispida, Trichia 
striolata, Arianta arbustorum. Wärme l i ebende F o r m e n sind nur mit j e 1 — 2 E x e m p l a r e n 
ver t re ten , wie Pupilla triplicata und Helicella hungarica. D i e Unterschiede der D o m i n a n z -
Verhä l tn i s se in den Schneckenfaunen der einzelnen Schichten können über die verschie
dene H ö h e des jähr l ichen Niederschlages gedeutet werden. 
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D i e M a l a k o - F a u n a der Schichten 11 bis 13 war , ähnlich der Ver tebra tenfauna , eben
falls recht spärlich und daher statistisch nicht auswer tbar . Al le rd ings kann festgestellt wer
den, daß wir es hier mi t ( re la t iv gesehen) e twas milderen kl imatischen Verhäl tn issen zu 
tunt hat ten. Diese Mi lderung war aber nicht von solchem Ausmaße , daß eine B o d e n b i l 
dung zustande gekommen wäre . D e r C h a r a k t e r der F a u n a änder te sich auch nur unbedeu
tend. Al le in das Vorhandense in der A r t Neostyriaca cf . corynodes ist bemerkenswer t . 
Diese A r t konn te an mehreren, nicht genau dat ier ten, jedoch sicherlich mit te lple is tozänen 
Fundstel len Unga rns (nicht publizier te D a t e n ) , sowie in Ver tesszöl lös ( K R O L O P P 1 9 7 7 ) 
gefunden werden. Es ist dami t anzunehmen, daß sie in der Zukunft auch stratigraphisch 
gewerte t werden kann . 

D a , wie oben schon e rwähnt , sich im Hangenden des fossilen Bodens eine durch Ste in
brucharbeiten bedingte H a l d e befindet, konnten hier ke ine P roben genommen werden. 
Zu malakologischen und sedimentpetrographischen Untersuchungen wurden jedoch etwas 
wei ter westlich des Löß-Prof i l s Proben entnommen. Diese F a u n a erwies sich als eine ty
pische „ L ö ß - F a u n a " . Sie ähnel t nicht nur bezüglich der Zusammensetzung der Ar ten , son
dern auch in ihren Dominanz-Verhä l tn i s sen der sich im Liegenden des Bodenkomplexes ge
fundenen L ö ß - F a u n a ( A b b . 4 , Schicht 0 ) . 

D e m g e m ä ß haben wi r es mit einem liegenden, sandigen L ö ß von bedeutender Mächt ig
kei t , mi t fossilen Bodenschichten, und im Hangenden auch m i t einem L ö ß von größerer 
Mächt igke i t zu tun. D i e malakologische Sukzession und die daraus folgende R e k o n s t r u k 
t ion der Veränderung der einstigen Umgebung da r f fo lgendermaßen geschildert werden: 

D e r untere, e twa 3,5 m mächtige Te i l des Profils l iefer te eine glaziale Faunen-Sukzes 
sion. S ie beginnt mit einer gemäßigt kühlen Per iode und setzt sich mit einer kal ten , in sich 
veränderl ich t rockeneren und feuchteren Sukzession fort . D i e geschilderte „ L ö ß - S c h n e k -
kenfauna" dieses Tei ls der Ser ie besteht aus käl te l iebenden b z w . euryöken Fo rmen . D i e 
Ar tenzah l ist ger ing; insgesamt 16 . 

In der mit t leren, e twa 1,5 m mächtigen Schichtenfolge dominier te die Pedogenese. D i e 
von unten nach oben folgenden xero thermen- , Walds t eppen- und wiederum wärmere 
S teppen-Bedingungen widerspiegelnden Tiergesellschaften wurden erörtert . Pa ra l l e l mit 
dem Verschwinden der Löß-Schnecken erscheinen solche Ar ten , die normalerweise in unse
ren Lössen nicht v o r k o m m e n . O b z w a r nur ein Te i l dieser Ar t en als typisch „ in te rg laz ia l" 
zu betrachten ist, ist das Gesamtb i ld doch von „zwischeneiszeit l ichem" C h a r a k t e r . D i e 
Ar tenzah l erhöht sich von 16 in den unteren Schichten au f 2 6 — eine Tatsache, welche 
dem Faunenb i ld einen speziellen K o l o r i t gibt . 

E r w ä h n e n s w e r t ist ferner, daß aus den fossilen Bodenbi ldungen (Schicht 2 bis 4 ) auch 
die Gehäuse einiger Wasserschnecken zutage kamen . D a s or ig ina le B io top dieser ausgespro
chen fluviati len F o r m e n dürfte die D o n a u gewesen sein. Fa l l s wi r annehmen, daß wäh
rend des Le tz t in te rg laz ia l s sich ein N e b e n a r m der D o n a u näher bei der Fundstel le befand, 
als das heutige F lußbe t t , müssen wir für das V o r k o m m e n dieser Wasserformen in diesen 
Sedimenten eine E r k l ä r u n g suchen. D a es sich um Ar ten mi t dickschaligen Häusern handel t , 
kann angenommen werden, daß sie Vöge ln b z w . Säuget ieren zur Nahrung dienten. Diese 
dicken Schalen haben dann entweder den D a r m k a n a l unverdau t wieder verlassen, oder, 
was wahrscheinlicher zu sein scheint, verendet das T i e r , noch bevor die Schalen während 
der Verdauung aufgelöst waren . Sie wurden vielleicht sogar als „Magenste ine" von den 
Vöge ln aufgenommen. 

I m Hangenden des Bodenhor izontes von in terg laz ia lem C h a r a k t e r ist die K o n t i n u i t ä t 
des Profiles unterbrochen. Aus dem hangenden L ö ß konn ten wi r nur in einer gewissen 
Ent fe rnung v o m Profil P roben sammeln. D i e aus diesen P r o b e n gewonnene Schnecken
fauna gleicht in allen Einze lhe i ten den jungple is tozänen ( W ü r m ) Tiergesellschaften U n 
garns. E s ist z w a r fraglich, welche E t a p p e dieser Ze i t spanne sie repräsentiert , eine D a t i e 
rung als J u n g w ü r m ist aber recht wahrscheinlich. D i e sich im Liegenden des Bodenhor i -
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zontes befindende, aufgrund ver tebra ten-paläonto logischer D a t e n im a lp inen System als 
„ R i ß " zu bereichnende Schneckenfauna weicht von den wei t verbrei teten würmeiszeit l ichen 
„ L ö ß - F a u n e n " unseres Gebietes durch das Erscheinen der A r t Neostyriaca c f . corynodes 
ab. 

D i e le tz te rwähnte „ R i ß - L ö ß - F a u n a " geht a l lmähl ich in die Tiergesellschaft von inter
g laz ia lem C h a r a k t e r über , was für eine ununterbrochene Sedimenta t ion spricht. Es ist be
merkenswer t , daß hier die das K l i m a o p t i m u m des Le tz t in te rg laz ia l s ver t re tende „Bana-
tzc<z-Fauna" nicht erscheint (aus Unga rn v o n der L a m b r e c h t - H ö h l e und von T a t a bekannt , 
K R O L O P P 1 9 6 4 a , 1 9 6 4 b , 1 9 6 9 ) . 

D ie s kann entweder dadurch gedeutet werden, daß die loka l t rockeneren Verhäl tnisse 
für die Lebensbedingungen der hauptsächlich Feucht igkei t l iebenden W a l d - F o r m e n nicht 
geeignet waren, oder dadurch, daß der B o d e n h o r i z o n t nicht das ganze In te rg laz ia l ver
t r i t t . F ü r die le tzte A n n a h m e spricht jene Erscheinung, d a ß in der sich im Hangenden der 
Schicht 2 befindenden Schicht 1 die Zahl der xe ro the rmen F o r m e n nicht a l lmähl ich, sondern 
rapid erhöht . Das spricht für eine Eros ionsd iskordanz im Sedimentzyklus . 

E s ist bemerkenswer t , daß K O R M O S ( 1 9 2 5 ) seinerzeit v o n den Spal ten von Süt tö eine 
das K l i m a o p t i m u m widerspiegelnde „Banatica-Fauna" beschrieb. D i e namengebende Ar t 
Helicigona banatica f eh l te z w a r auch hier (Ursache der Abwesenhei t waren vermutlich 
die damals kont inen ta le ren Umwel tbedingungen , K R O L O P P 1 9 6 9 ) , Aegopis vertkillus, 
Aegopinella ressmanni, und Soosia diodonta sind jedoch als charakterist ische Formen zu 
e rwähnen ( L O Z E K 1 9 6 4 ) . S ie hat K O R M O S gefunden. V o n S ü t t ö 6 fehlen al le diese Arten, 
was dafür spricht, daß nicht einmal der B o d e n h o r i z o n t m i t den KoRMOs'schen Fundstel len 
identifiziert werden k a n n . A n einer neueren Fundste l le des Steinbruches D i o s v ö l g y (Fund
stelle 12) wurde inzwischen Soosia diodonta gefunden, was eine Verb indung mit den 
Fundste l len von K O R M O S bedeutet . 

Zusammenfassend k a n n festgehalten werden : 

D i e malakologischen Untersuchungen der Fundste l le S ü t t ö 6 beweisen ein glaziales 
K l i m a während der Ab lage rung des unteren Tei les des Profi les (sandiger L ö ß ) . D i e „ L ö ß -
F a u n a " dieser Schichten zeigt gewisse Verschiedenhei ten, die in erster L in i e auf k l imat i 
sche Veränderungen zurückzuführen sind. Dieselben dürf ten sich in den unterschiedlichen 
Niederschlagsverhäl tnissen ausgedrückt haben . 

I m oberen Te i l des Profiles (fossiler B o d e n k o m p l e x ) wurde eine in te rg laz ia le Schnek-
kenfauna geborgen. Aufg rund dieser Tiergesellschaft k a n n au f ein warmes, nicht besonders 
niederschlagsreiches K l i m a und auf eine damal ige W a l d - S t e p p e n - V e g e t a t i o n geschlossen 
werden. 

D e r über dem Profi l folgende L ö ß l iefer te eine ähnl iche Schneckenfauna ( „ L ö ß - F a u n a " ) 
wie die unteren Schichten. 

D i e Fauna der unteren Schichten des Profi ls kann im S inne der alpinen Einte i lung als 
R i ß , die des fossilen Bodenhor izon tes als R i ß - W ü r m - I n t e r g l a z i a l , endlich j ene des oberen 
L ö ß - K o m p l e x e s als eine jüngere Phase des W ü r m s ( J u n g - W ü r m 3) dat ier t werden. 

6. Palynologische Befunde ( B . U R B A N ) 

Die Präparation der Proben erfolgte über die Anreicherungsmethode nach FRENZEL (1964), 
modifiziert (URBAN 1978). Dadurch wird auch bei minerogenen Sedimenten (z. B . Löß) oder stark 
karbonathaltigem Material (Travertin) das Sporomorphenmaterial, soweit noch verblieben, erfaßt. 

V o n den vierzehn aufbereiteten P roben konnten sechs, zum Tei l sehr gut pollenfüh
rende Proben ausgezähl t werden. D i e übrigen acht P r o b e n waren pol lenfrei oder führten 
auf 21 x 2 6 mm weniger als l O S p o r o m o r p h e . A u f ihre Dars te l lung wurde daher verzichtet. 
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Abb. 5: Pollenfloristische Daten von Süttö 6. 
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Auffa l l end in den Einzelspektren, die aus den jewei l igen Schichten gewonnen werden 
konn ten , ist, daß einige Pol lentypen schwerpunk tmäß ig und zum Te i l m i t hoher Anre i 
cherung vorhanden sind (Abb . 5 ) . D a ß dieses P h ä n o m e n eine Folge schlechter Erhal tungs
bedingungen während oder nach dem Ab lage rungsvo rgang ist, kann w o h l ausgeschlossen 
werden , da die gefundenen Sporomorphen ausnahmslos sehr gut e rha l ten sind. U n t e r an
derem fal len die häufig gefundenen Antherenbruchs tücke von Ligulif lorae auf, die wohl 
nicht mi t natür l ichem Pollenniederschlag zu erklären sind, sondern möglicherweise durch 
Insek ten (Schlupfwespen) eingebracht wurden . U n t e r dem Tubul i f lorae-Pol len konnten 
zwei T y p e n ausgeschieden werden, die rege lmäßig und mit wechselnden Ante i len auftre
ten. D i e Beschreibung der Typen , die noch eingehender untersucht werden sollen, erfolgt 
an andere r Stel le . Wei te rh in vorhandene C o m p o s i t a e v o m Tubu l i f lo rae -Typ sind in der 
Spa l t e „übrige Tubul i f lo rae" dargestellt . 

S p o r o m o r p h e n i n h a l t der Schichten im E inze lnen : 

Schicht 1 3 war pollenführend, doch gleichzeit ig a r m an Typen . Reichl ich vertreten ist 
Po l l en der Ga t tung Centranthus ( A b b . 5 ) . E ine genauere Zuordnung k o n n t e noch nicht 
erfolgen, ö k o l o g i s c h betrachtet liegt es nahe , e twa an Centranthus calcitrapa oder Cen
tranthus angustifolius zu denken, xe roph i l e Formen , die auf felsigem G e l ä n d e ( K a l k ) bzw. 
in Grasgesellschaften Südwest- und Mi t t e l eu ropas v o r k o m m e n . 

I n Schicht 1 2 wurde fast ausschließlich Pol len v o n Centranthus spec, gefunden. Es 
b le ib t die Frage offen, wie diese Anreicherung zu e rk lä ren ist. 

A b Schicht 1 0 treten mehr Typen auf, unter anderen reichlich Ligul i f lorae-Pol len , w o 
bei auch Antherenbruchstücke nicht selten sind. 

In Schicht 7 ist der Centranthus-Pollen nunmehr v o n völlig untergeordneter Bedeu
tung, während tubulif lore- und liguliflore Compos i t en vorherrschen. 

E s fä l l t auf, daß in allen Proben aus dem L ö ß (Schicht 6 — 1 3 ) der Artemisien-PoWen 
vol l s tänd ig fehlt und auch Gramineae- und Chenopod iaceae -Po l l en kaum eine R o l l e spielt. 
S o m i t k a n n in diesen pollenanalytisch untersuchten Profi labschnit ten von Sü t tö der V e 
ge ta t ions typ weder als Artemisiensteppe hochglazia len Charakters noch als gräserreiche 
Kräu te r s t eppe ( F R E N Z E L 1 9 6 4 ) beschrieben werden, w ie sie beispielsweise für die jung-
ple is tozänen Lösse von Niederösterreich charakter is t isch ist. Vie lmehr ist der Vegeta t ions
typ der Schichten 1 3 — 7 von Süttö ( 4 u n d 5 nicht pol lenanalyt isch e r faß t , ebenso Schicht 
1 1 , 9 , 8 ) , als ausgesprochen kräuterreiche Lößs teppe zu bezeichnen. Be i Bet rachtung der 
E i n z e l t y p e n fäl l t zusätzlich auf, daß e ine ausgesprochene Hel iophytenf lora , wie sie in der 
spä tg laz ia len Vege ta t ion angetroffen w i r d , in Süt tö in dem untersuchten Abschnit t nicht 
nachgewiesen werden konnte . F R E N Z E L ( 1 9 6 4 ) beschreibt das Fehlen he l iophi ler Spä tg la 
z ia lpf lanzen in den Lößpollenfloren Niederösterre ichs ebenfalls und deutet klimatische 
Ursachen an . 

Schicht 3 macht nun im Vergleich m i t den anderen Pol lenspektren eine bedeutsame 
A u s n a h m e ; in der P r o b e tr i t t / « g / a » 5 - P o l l e n mit 6 0 % auf. Jug l ans -Po l l en in tieferen 
Profi labschnit ten k a n n nur als sekundär betrachtet werden , berücksichtigt man dort die 
übrige Pol lenf lora . D i e N ich tbaumpo l l en -F lo ra ist typenreich in dieser P r o b e . Zudem wurde 
Quercus- und Tz /w-Pol len gefunden, daneben tr i t t auch Pinus auf. Es l iegt die Vermutung 
nahe, d a ß hier eine in terglazia le F lo ra vor l i eg t . S o m i t kommt , verglichen mi t den pa läo -
pedologischen Betrachtungen und den Ergebnissen der Mol lusken- und Ver teb ra tenun te r -
suchungen, der „Schwarze rde -Cha rak te r " der Schicht 3 über die palynologischen Befunde 
ebenfal ls zum Tragen . 

Schicht 0 (hel lgraugelber Löß) weist mi t 1 0 0 2 Sporomorphen au f 2 1 x 2 6 mm die 
höchste Pol lenf requenz auf, die erreicht w u r d e ( A b b . 5 ) . Eindeutig dominie r t hier wieder 
der Kräu te rpo l l en mi t verschiedenen T y p e n . D i e Pol lenf lora ähnelt in der qual i ta t iven 
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Zusammensetzung der der liegenden Schichten, wobei sich quan t i t a t iv das Verhä l tn i s zu
gunsten tubuliflorer Compos i t en geändert hat . D a m i t wi rd die Schicht 3 noch deutlicher 
gegenüber dem Hangenden und Liegenden abgegrenzt . 

7. Karpologische Befunde (I. S K O F L E K ) 

D i e von D . J Ä N O S S Y und E . K R O L O P P zur Bearbe i tung überlassenen pflanzlichen Reste 
s tammen von verschiedenen Fundstel len von S ü t t ö : 

Sü t tö , Fundstel le 6, Schicht 1: 

Celtis sp., 1 E x e m p l a r . D i e netzar t ige Ber ippung der Steinschale ist auf dem gut sicht
baren , 3 m m langen und 2 ,2 mm breiten Fundstück gut wah rnehmbar . 

S ü t t ö 6, Schicht 2 : 

Celtis sp., 2 E x e m p l a r e . Steinschalen-Bruchstücke mit ähnlichen Charak te rzügen wie 
das vorher ige . D a s M a ß eines Bruchstückes be t räg t 4,5 x 2,8 m m . 

S ü t t ö 6, Schicht 3 : 

Celtis sp., 1 E x e m p l a r . 4 ,3 mm langes F r a g m e n t der Steinschale . 

Sü t tö 6, Schicht 4 : 

Vitis cf . vinifera L I N N E , 1 Samen. D i e L ä n g e beträgt 5,8 mm, die Brei te 3,4 mm, die 
D i c k e ( „ H ö h e " ) 2 ,15 mm. D i e Länge des „Schnabels" be t räg t ( au f der Rücksei te gemes
sen) 1,7 mm. D e r Cha laza -Sch i ld ist 1 mm brei t und 2,1 mm lang. 

D i e Verhä l tn i szah len der M a ß e unserer Funde im Vergle ich zu den Durchschnit tswer
ten der heutigen Vitis vinifera sind fo lgende: 

Durchschnit t bei Vitis vinifera Vitis Sü t tö 6 

Samenbre i te / Samen länge 0 , 6 0 0 , 5 9 

Samendicke / Samen länge 0 ,45 0 , 3 7 

Cha l aza l änge / Samen länge 0 , 4 2 0 , 3 6 

O b e r e Schnabel länge / Samenlänge 0 , 2 9 0 , 2 9 

Cha lazab re i t e / Samenbre i t e 0 ,28 0 , 2 9 

D i e Mehrzah l der D a t e n liegt nahe beie inander oder ist gleich. Demzufo lge kann das 
Vorhandense in von Vitis vinifera in hohem G r a d e als wahrscheinlich betrachtet werden. 
Ich habe die M a ß a n g a b e n verschiedener Sor t en des Weines ( F A C S A R 1 9 7 0 ) mit den M a ß e n 
des Samens von Sü t tö 6 verglichen. D i e gleichen oder nahestehenden D a t e n nähern sich 
in al len Fä l len denen der europäischen Abar t en des Weines und zwar in fo lgendem V e r 
hä l tn i s : 

5 0 °/o Vitis vinifera convar . pontica subconvar . balcania 

33 °/o Vitis vinifera convar . occidentalis subconvar . iberica 

16 °/o Vitis vinifera convar . orientalis subconvar . caspica. 

Sü t tö 6, Schicht 3 : 

Vitis silvestris G M E L I N , 1 Samen. D e r S a m e n ist s tämmig, 5 mm lang, 4 ,3 m m breit 
und 2,3 mm dick. D i e L ä n g e des S c h n a b e l s (auf der Rücksei te gemessen) beträgt 
1 m m 
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D i e mi t obiger M e t h o d e gemessenen V e r h ä l t n i s z a h l e n : 
Samenbre i t e / S a m e n l ä n g e 0 , 8 6 
Samendicke / S a m e n l ä n g e 0 , 4 6 
C h a l a z a l ä n g e / Samen länge 0 , 4 0 
O b e r e S c h n a b e l länge / S a m e n l ä n g e 0 , 2 0 
Cha lazab re i t e / Samenbre i t e 0 , 4 6 

W e r d e n die M a ß e m i t denjenigen v o n Vitis silvestris verglichen, die aus verschiedenen 
Funds tä t t en von U n g a r n ( T E R P O 1976) s t ammen , sowie m i t denjenigen, die an der Moldau 
und in der Sowje tun ion gesammelt wurden , so finden w i r mehr Re la t ionen mi t den letz
teren. S i e weichen von den ähnlichen D a t e n der Vitis vinifera-Gruppe deutlich ab . 

Süt to 6 , Schicht 3 : 
Celtis c f . australis L I N N E , 1 Kernbruchstück. Für das Bruchstück, welches eine Obe r 

fläche v o n 5,8 mm x 5,8 m m hat, kann aufg rund der s tä rkeren Adern sowie aufgrund des 
unregelmäßigen Aderne tzes der südliche Zürge lbaum in hohem M a ß e wahrscheinlich ge
macht werden . Aus derselben Schicht k o m m e n 2 unbes t immte Bruchstücke v o n H o l z k o h l e . 

Sü t tö 6, Schicht 4 : 
Celtis c f . australis L I N N E , Kernbruchstück. 

D i e Pflanzenreste s t ammen vom Z ü r g e l b a u m und neben einigen unbes t immten H o l z 
kohlenres ten von zwei Weina r t en . Die F u n d e des Weins s tammen von der T i e f e von meh
reren M e t e r n , laut A n g a b e n der Sammle r aus ungestör ten Schichten, also v o n originaler 
S i tua t ion . D i e A r t Vitis silvestris G M E L I N — die Wi lds ippe des edlen Weins tocks — ist 
schon seit dem Ol igozän bekann t (Deutsch land) . Sie w a r i m Pl iozän in ganz E u r o p a häu
fig (Deutschland — W e t t e r a u e r B r a u n k o h l e , D ä n e m a r k , Po len , N iede r l ande ) . Nach den 
bisherigen D a t e n über leb t die Ar t die g laz ia len Pe r ioden in Südeuropa ( I t a l i en , Süd-
Frankre i ch ) . Sie erscheint im Gebiet U n g a r n s im A t l a n t i k u m ( K O M L O D I 1 9 6 6 ) . Ferner 
k o m m t sie in neolithischen und bronzezei t l ichen Siedlungen der Schweiz, v o n I ta l i en und 
Frankre ich verhä l tn i smäßig häufig vor . Neuer l i ch wurden Samen von Vitis vinifera eben
falls in bronzezei t l ichen Schichten der M o l d a u , in E t u l i a , gefunden. D i e A r t lebt heute in 
Wes t - und Mi t te leuropa in Auewäldern . V o n N o r d u n g a r n an (Berg N a s z ä l bei V ä c ) 
k o m m t die A r t in südwestl icher Richtung schließlich in Buchenwäldern , sowie in Bulga 
rien in ähnlicher Assoz ia t ion wie im In t e rg l az i a l von S ü t t ö , vor , sich an dem Zürge lbaum 
emporschlingend. 

D a s V o r k o m m e n v o n Vitis vinifera beweis t , daß im Letz t in te rg laz ia l genügend Zeit 
zur Ver fügung stand, so d a ß diese Pf lanze aus den südlichen Refugien in die gemäßigten 
Te i l e Mi t te leuropas zurückkehren konnte . 

D i e A r t Vitis provinera S A P . ist aus d e m U n t e r p l i o z ä n von Frankreich bekann t . V o n 
U n g a r n wurden bis j e t z t Weinsamen, a u ß e r in Süt tö , nur in der mit te lp le is tozänen Sied
lung von Vertesszöl lös gefunden. 

D e m g e m ä ß zogen sich die pleistozänen Weina r t en — wie erwähnt — in den Eiszeiten 
nach S zurück, oder sie s ta rben aus. Von denselben übers tanden nur die Ar t en Vitis vinifera 
und Vitis silvestris die E isze i ten und konn ten so zu V o r f a h r e n der heute angebauten Weine 
werden. 
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