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ja Mitteleuropas unci weiter sicli erstrecken, unci class sie alle mag- 
matisch nahe verwandt ocler gleich, nicht als von einander unab- 
hangige, verbindungslose Eruptionen aufzufassen sincl, sondern dem 
o'leichen Herde ocler verbundenen Herclen entstammen. 

Die gegenwartigen petrogenetiscdien Anschauungen fordern ganz 
besonders zu chemischen Untersuchungen der Gesteine auf. Die 
Tatsache, class die mineralogische Zusammensetzung, die Struktur 
und das geologische Auftreten vieler kristallinen Gesteine zu einem 
zweifellosen Urteil iiber seine Entsteliung haufig nicht geniigen, liisst 
die Kenntnis cler chemischen Zusammensetzung als einen wert- 
vollen Bunclesgenossen erscheinen unci fordert seine Hilfe. Bei cler 
geracle jetzt in neue Batmen gelenkten Auffassung der kristallinen 
Schiefer hinsichtlich ilirer Entsteliung bildet die chemische Zusammen¬ 
setzung einen ausserordentlich wertvollen Anhalt und notigt zu 
moglichst hauflger Anwendung dieser Untersucliungsmethode. 

Unci wenn wir Fragen behandeln wollen, die vor 50 Jahren 
Bunsen in beispiellos befruchtender Weise untersuchte und anregte, 
Fragen nach cler Zusammensetzung des Erdinnern, das den Ur- 
sprungsort fur alle an der Erdoberflache beflndlichen und fortgesetzt 
an die Erdoberflache gesandten eruptiven Gesteinmassen bildet, dann 
bietet nur die chemische Petrographie die Moglichkeit clazu. 

Allgemein gesprochen muss es die Aufgabe der chemischen 
Petrographie in Sachsen sein, Sachsen mit seinen ilir ausserordent¬ 
lich glinstigen Verhaltnissen ebenso gut zu untersuchen und zu clurch- 
forsclien, wie es dies schon lange in geologischer und geologisch- 
kartographischer Beziehung ist. Wie die gemachten Andeutungen 
erkennen lassen, ist ftir junge Forscher, fur Chemiker und Petro- 
graphen, cler Tisch mit Problemen und Aufgaben ausserordentlich 
reich und auch aussichtsreich gedeckt. Es handelt sich ftir sie nur 
clarum, unter cler Ftille cler Aufgaben zu wahlen unci zuzugreifen. 

Geologische und palaootologisclie Beitrage aus dem Trias- 
gebiet von Schwaben und Franken seit 1907. 

Yon E. Eraas (Stuttgart). 

In einem durch frtihere Untersuchungen so griindlich durch- 
forschten Gebiete, wie es die Trias Suddeutschlands darstellt, sind 
nattirlich keine grundlegenden Arbeiten mehr zu erwarten, sondern 
es kann sich mehr ocler minder nur um Beitrage und Detailarbeit 
hancleln, die aber doch vielfach auch von allgemeinem Interesse sincl 
und in dieser Hinsicht haben wir eine reclit ansehnliche Literatur 
aus den letzten vier Jahren zu verzeichnen, welche einerseits die 
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Lagerungsverhaltnisse, stratigraphische Gliederung und Ausbildung 
der Gesteine, andererseits die palaontologischen Funde umfasst. 

Das Gesamtbild des Triasgebietes ist in seinen Lagerungsver¬ 
bal tnissen so ldar und einfach, dass es kanm einer Ausfiilirung 
bedarf. Eingelagert zwischen grosse Grundgebirgsstocke, des Schwarz- 
waldes im Westen und des Bohmerwaldes im Osten stellt unser Ge- 
biet die Ausflillung einer alien Senke dar, welche offenbar nacli 
Norden offen, dagegen gegen Siiden abgeschlossen war, denn nocli 
bestehen alle die stratigraphischen palaontologischen Griinde, welche 
Gumbel und die meisten der frhheren Geologen flir die orographische 
Trennung der germanischen und alpinen Trias geltend gemacht 
liaben. Auch die neuere Auffassung von dem Bau der Alpen andert 
liiebei nichts an der Sadie, und es kann nur verwirrend wirken 
wenn Regelmann (1) diese zur Erklarung der faziellen Unterschiede 
beizieht. Mit Recht wirft ilim in dieser Hinsicht W. Kranz (2) eine 
gewisse Einseitigkeit in der Bentitzung der Literatur vor und betont 
die Notwendigkeit einer derartigen Trennungslinie, wie es das vinde- 
lizische Gebirge darstellt, ebenso wie auch R. Lang (19) in seinen petro- 
genetischen Studien liber den Keuper fur die Existenz eines der¬ 
artigen praalpinen Gebirgszuges eintritt, welclien er in die Gegend 
des Verlaufes der oberen Donau verlegt. 

Am meisten wurde die Tektonik unseres Gebietes ge- 
klart durch die geologisclien Aufnahmen, unter welchen diejenigen 
der neugegriindeten geologisclien Abteilung des K. Wurtt. Statist. 
Landesamtes unter der Leitung von A. Sauer (3) in erster Linie zu 
nennen sind. Die Aufnahmen 1 : 25,000 liaben im Westen Wiirttem- 
bergs, also im Schwarzwald, angesetzt und auf den nunmehr er- 
schienenen 10 Sektionen nebst Begleitworten (4) kommt der An¬ 

schluss des Triasgebietes an das Grundgebirge zur Darstellung. 
Selbstredend konnte bei den neuen Karten und der Detailaufnahme 
viel mehr als friiher den stratigraphischen und tektonischen Einzel- 
heiten Reclinung getragen werden, und wir erkennen nun, dass das 
triassische Randgebiet des Schwarzwaldes nocli viel mehr als friiher 
angenommen wurde, von Bruchen clurchzogen ist, deren Hauptstreichen 
von NW nach SO gerichtet ist (5). 

In stratigraphisclier Hinsicht liaben zunachst die Neuaufnalmien 
im Schwarzwald (4) Material geliefert und zu einer strengeren und 
exakteren Gliederung der unteren Triasschichten gefiihrt. Der Bunt- 
s a n d s t e i n kommt gerade in der lieu aufgenommenen Gegend zur 
vollen Entwicklung und im Anschluss an die badischen Aufnahmen 
wurde nach dem Yorgange von Eck nicht nur die Stufen des unteren 
mittleren und oberen Buntsandsteins getrennt, sondern auch inner- 
halb derselben die faziellen Ausbildungen in Gestalt der Karneol- 
und Dolomitlager, der Konglomeratscliichten u. dergl. ausgescliieden 
und auf den geologisclien Karten zuiii Ausdruck gebraclit. Es hat 
sich dabei ergeben, dass es immerhin eine ganze Anzahl guter und 
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weithin durchgehender Horizonte gibt, welche den sonst so ein- 
formigen Schichtenkomplex gliedern. Noch ist das Anfnahmegebiet 
zu klein, urn schon weitgehende Schltisse zu ziehen, aber gewisse 
Einzelbeobachtnngen werden sicher auch fiir die Genese und Her- 
knnft des Materiales von Wichtigkeit. So macht Brauhauser (Blatt 
Sehramberg) daranf anfmerksam, dass die Gerolle im nnteren Bunt¬ 
sandstein im Gegensatz zu denen des oberen Buntsandsteins nicht 
abgerollt sind, dass im Ecn’schen Konglomerat, d. h. der Unterstufe 
des mittleren Buntsandsteins, die Korngrosse der wohlgerundeten 
Geschiebe deutlick von SO nach NW abnimmt und dass das Material, 
abgesehen von kristallinischen Gesteinen nachweisbar aus dem Rot- 
liegenden stammt. Als Beweise hiefiir werden nicht nur Kieselholzer 
und Porphyre angesehen, sondern auch windgescliliffene Kanten- 
geschiebe, die aber durch die Umlagerung eine spatere Abrollung 
erfahren haben. Von Interesse ist auch das Auftreten von Phosplior- 
saure (6) und Karbonaten im Buntsandstein, welch letztere zur 
Bildung der Pseudomorphosen (7) Veranlassung gab. Es ist jeden- 
falls zu begriissen, dass zunachst noch moglichst Tatsachenmaterial 
gesammelt wird, ehe die Theorie liber die Bildungsgeschichte des 
Buntsandsteins aufs neue aufgenommen wird, denn wie meistens, 
scheint hier nicht ein einzelner, sondern eine Menge verschiedener 
Faktoren mitgewirkt zu haben. 

Beztiglich der Fo ssilfuhrung ist zu erwahnen, dass der in 
Thiiringen verbreitete Gervillienhorizont im Schwarzwald bis jetzt 
noch nicht aufgefunden wurde, daftir aber eine Bank mit zahlreichen 
Knochenresten (8) und zwar in weiter Verbreitung und sicherer 
Hohenlage. Diese Bank liegt als dolomitische Grenzschicht zwischen 
dem mittleren und oberen Bunts andstein, doch werden auch schon 
im oberen Hauptkonglomerat Wirbeltierreste gefunden, so ein wohl- 
erhaltener Unterkiefer eines Labyrinthodonten (9), der mit Mctstodon- 
saurus Fursten berg emus Met. verglichen werden kann. Eine genaue 
palaontologische Beurteilung dieser Saurierreste, Aron welchen schon 
ein grosseres Material vorliegt, wird jedenfalls viel Interessantes 
bieten, denn es handelt sich offenbar nicht nur um Labyrinthodonten, 
sondern auch um Anomodontier u. a. Reptilien. Schon 1902 konnte 
von Huene (10) die altbekannten Reste des sog. Labyrinthodon Bnti- 
meyeri Wiedersh. als Sclerosaurus armatus, d. li. einen gepanzerten 
Anomodontier feststellen und weiterhin auf das Vorkommen von 
Rhynchocephalen im Buntsandstein von Bernburg a. S. hinweisen. 
Hiezu gesellt sich von derselben Lokalitat ein prachtvoller, von 
Jaekel (11) als Mesorhinus Fraasi, d. li. ein Phytosaurier resp. 
Staganolepide (Huene) beschriebener Fund, und vor allem der reizende, 

im Koburger Buntsandstein gefundene Koiloskiosaurus (12), eine 
neue Gruppe der Cotylosaurier. Diese seltene Reptilienfauna ist 
um so interessanter, als sie einen melir Oder minder universellen 
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Charakter tragt unci -Anknupfungspunkte an die Reptilien von Eng¬ 
land unci Nordamerika bietet. 

Aus der nun folgenden Muschelkalkformation liegen gleicli- 
falls einige wichtige neue Studien vor. Audi bier setzt zunachst die neue 
wiirttembergische Landesuntersuchung ein, deren Resultate liber den 
unteren Muschelkalk von M. Schmidt (13) zusammengefasst wurden. 
Auf Grand von Leitfossilien wire! nunmehr auch fur die wiirttem- 
bergischen Schwarzwaldgebiete eine genaue Gliederung durchgefiihrt, 
welclie eine Yergleichung der Horizonte sowohl nach W wie nach 
0 erlaubt. Es werclen dabei von unten nacli oben folgende Stufen 
ausgescliieden: 

1. Liegende Dolomite mit Encrinus unci Lingula• 

2. Mergelige Schicliten mit cler Bank des Hungarites Strombecki, 
Dentalium torquatmn unci Myophoria laevigata. 

3. Rauhe Dolomite mit Ceratites cfr. Sondershusanus. 
4. Hauptlager cler Beneckeia Buchi und Tererbatula Ecki. 
5. Schichten cler Homomya Albertii. (Lager des Ceratites 

antecedens.) 
6. Zone cler Deckplatten mit mit sehr grossen Becten discites. 

7. Zone cler Terebratula vulgaris. 
8. Spiriferinenzone (Spiriferina fragilis und hirsuta.) 
9. Schieferige und bituminose Mergel mit Myophoria orbicularis. 

Yon diesen Zonen werden 1. bis 3. als Untersufe, 4. bis 8. als 
Mittelstufe und 9. als Oberstufe zusammengefasst. 

Der obereMuschelkalk vom nordlichenund ostlichenWlirttem- 
berg erfahrt eine An derung in cler Gliederung durch die Unter- 
suchungen von Wagner (14) und Stettner (15). Yon beiden wire! 
eine Zone cles Ceratites dorsoplanus ausgescliieden, wahrencl cler Ab- 
schluss (lurch die Zone des Ceratites semipartitus gebildet wird. 
Diese letztere ist in ihrer Fazies reclit variabel und zeigt im Normal- 
profil unten Bairclienletten ocler Kalke, in cler Mitts Gekrosekalke 
und nach oben Glaukonitkalke und Bonebeds. Dieser Bonebedzone 
auf cler Greuze zwischen Muschelkalk und Lettenkolile gehort nun 
auch das bekannte reiche Crailsheimer Bonebecl und die sog. Yitriol- 
schiefer an, welclie direkt von Lettenkolile, also nicht mehr von 
Trigonodusdolomit wie friilier angenommen wurde, tiberlagert werden. 
Der Trigonodusdolomit ist, wie Stettner schon friilier nachgewiesen 
hatte, nur eine Fazies im oberen Muschelkalk, welclie bis zur Dorso- 
planuszone lierabgreifen, ebensogut aber auch gar nicht zur Ent- 
wicklung kommen kann. Es dtirfte sicli deshalb auch empfehlen, 
den Dolomit nicht nielir als gesonderte Stufe cles oberen Muschel- 
kalks zu behandeln. 

Auch in dem Muschelkalk gibt es noch eine Menge ungeloster 
Fragen, sobalcl wir auf Einzelheiten, speziell cler Morpliologie der 
Gesteinsbildung, eingehen, wie dies 0. M. Reis (16) in einer langeren 
Studie iiber die frankische untere und mittlere Trias tut. Ausgehend 
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von clem Gedanken, class die meisten cler abweichenclen Bildungen, 
wie die Laibe- unci Linsenbilciungen, Septarien, Ockeranreicherungen 
n. clergl. sclion in primarem ZnstancI cler noch wenig verfestigten 
Kalkschlammablagerung vorgebildet waren unci mit cler Gesteins- 
erhartung zusammenhangen, kommen wir zu clem weiteren Schluss, 
class aucli die lokalen Stauchungserscheinungen einzelner Banke mehr 
oder minder primarer Natur sind unci Boschungsfaltungen infolge 
Schiebungen cler oberflaclilichen Sclilammschiehten darstellen. Be- 
kanntlicli spielen im Muschelkalk aucli die Oolithe und Stromatolithe, 
welche in letzter Zeit Gegenstand vielfacher Beobachtungen geworclen 
sind, eine becleutende Rolle, aber es wiirde zu weit fiihren, hier auf 
dieses Them a, das wolil eine gesonderte Besprecliung in cler Geologischen 
Rundschau erfahrt, einzugehen. Hier mogen nur die Untersuchungen 
liber die Bolirgange im Wellenkalk und die in engste Beziehung 
damit gebrachten ffliizocoraUiiim-Bildimgen erwahnt sein. Es ist zu 
beobachten, class die Bolirgange an das Liegende der Fossilbanke 
gebunclen sind und offenbar von tubikolen Anneliden herriihren, 
welche sich ebenso wie die Mollusken an besonders begiinstigten 
Stellen im IMeer in Masse ansieclelten. Hire Rohrengange konnten 
ebenso in den weichen Schlamm wie in das mehr erhartete Kalk- 
material eingetrieben werden, wobei es in letzterem keines weiteren 
Schutzes der Rohre bedurfte, wahrencl sie in deni weichen Materiale 
verfestigt werden musste. Zu diesen verfestigten tubikolen Bauten 

geliort nun aucli das vielumstrittene Rliizocorallium und zwar haben 
wir es hier mit U-formig gebogenen Bauten zu tun, deren Bewandung 
von deni Bewohner selbst durcli fein zusammengekittete Baukorper- 
chen verfestigt resp. aufgebaut wurcle. 

Die Llicke, die in der Ive up erf or sc hung zwisclien den ein- 
gehenden Untersuchungen Thurachs in Franken (Bayer. Geogn. 
Jahreshefte 1888 und 1889) und denjenigen im stiddstlichen Baden 
von Schalch (17) bestand, wurcle in den letzten Jahren durch die 
Arbeiten von Zeller (18) und R. Lang (19) ausgeftillt. Wahrend 
die Anschauungen liber die Gliederung und Bildung der Lettenkohle 
keine wesentlichen Anderungen erfuhren unci nur mehr ocler minder 
erganzt wurden, verschiebt sich sclion in stratigraphischer Hinsicht 
das Bild liber die Keuperbildungen cler siiclwestdeutschen Ecke niclit 
unwesentlicli. Eine scharfe Grenze unci Diskordanz, welche auf Ver- 
anderung des Niveaus und des Bildungsvorganges zuruckzuflihren 
ist, liegt innerhalb der frliheren Berggipsschichten, zwischen deni 
Schilfsandstein und clem Kieselsandstein. Diese Grenze ist so scliarf, 
dass wir sie als Grenzbank zwischen deni unteren und mittleren 
Keuper ansetzen diirfen. Wir hatten dementsprechend einen unteren 
Gipsmergelhorizont, in welchem der Schilfsandstein eingelagert ist 
und cler als dunkler Merge! aucli noch in verschiedener Machtigkeit 
den Schilfsandstein iiberlagert. Der dariiber lagernde mittlere Keuper 
umfasst zunachst die roten Merged, welche gegen Sliden durch die 
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Hauptsteinmergel vertreten sind und welclie vielfacli in Wiirttemberg 
durch die Lehrbergstufe als einem wichtigen petrefaktenfuhrenden 
Horizon! abgeschlossen werden. In den dariiber iiegenden bunten 
Mergeln ist der in Schwaben zum Tell machtig ansckwellende Kiesel- 
sandstein eingelagert und erst iiber diesem folgen sodann die eigent- 
lichen Stubensandsteine und Knollenmergel. Der obere Keuper mit 
dem Ehat ist bei uns nur lokal zur Ausbildung gekommen. Each 
Lang batten wir demnach folgende Gliederung des Keupers 

ober. Keuper 
Eli at. 

mittl. Keuper 
Knollenmergel 
Gruppe des Stubensandsteins 
oberer bunter Mergel 
Kies el s andstein 

Stubensandstein im weiteren 
Sinne. 

untere bunte Mergel 

unterer Keuper 
dunkle Mergel 
Scbilfsandstein 
unterer Gipskeuper 

Lettenkolile. 

Lehrbergstufe, 
Eote Wand. 

Es ist nicht zu bestreiten, dass diese Gliederungen des Keupers 
in vieler Hinsicht den natlirlichen Yerhaltnissen besser Eechnung 
tragt, denn die Grenze zwisehen den dunklen und roten Mergeln 
bildet eine scharfere Linie als die mehr Oder minder lokalen Aus- 
bildungen der Sandsteine, welclie immer eine Ensicherheit in der 
Gliederung mit sicli brachte. Es werden nun freilich zunackst die 
Untersuckungen in Norddeutscliland abzuwarten sein, um zu sehen, 
ob dieser Grenzhorizont aucli dort durchgelit und sick einhalten lasst. 

Uber die B i 1 dungsgesckickte unserer germanisclien Fazies 
des Keupers ist ja seit meiner Studie iiber die Bildung der ger- 
manisclien Trias vom Jakre 1899 vieles Interessante und Bemerkens- 
werte gesehrieben worden, jedocli wiirde es zu welt fiikren und a-usser- 
halb des Eahmens dieses Eeferates fallen, auf die zaklreicken friikeren 
Arbeiten einzugehen. Das Wesentlicke scheint mir darin zu liegen, 

dass wir im ganzen nordliclien Zentraleuropa ein Depressionsgebiet 
annekmen, in welcliem es zur Ablagerung eigenartiger, von der 
universellen Fazies versckiedener Bildungen kam. Die lokalen An- 
haufungen von Sandsteinen im unteren Keuper (Scbilfsandstein) wer¬ 
den allgemein auf Susswasserstromungen in Gestalt trag fliessender 
Fltisse und entsprechender Deltabildungen angesehen. Die Sand¬ 
steine des oberen Keupers (Stubensandstein in weiterem Sinne) werden 
insbesondere aucli von E. Lang als Abtragungen des vindelizischen 
Gebirges aufgefasst, wobei das Anschwellen der Sandsteinbildungen 
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von Stidwest gegen Nordost mit der Lage dieses Urgebirgsriickens 
im Siidosten und einem Absinken der schwabisch-frankischen Scholle 
in nordlicher und westlicher Richtung zu erklaren waren. Ob der 
Transport nun durch Wasser Oder Wind vor sich ging, ist noch eine 
strittige Frage, und es diirfte wobl beides der Fall gewesen sein, 
jedenfalls liaben wir die Stubensandsteine als Sedimente eines Flach- 
kiistengebietes am Fusse des vindelizischen Gebirges aufzufassen. 
Die dolomitisclien und petrefaktenfiihrenden Zonen wie die Lehrberg- 
schichte sind auf Transgressionen des Binnenmeeres oder Sees iiber 
die Flachkiiste zuriickzufuhren. Am schwierigsten ist immer die 
Deutung der machtigen petrefaktenarmen bunten Mergel, welche ge- 
wissermassen die Grundmasse bilden, in der die Sandsteine einge- 
lagert sind. Sie tragen petrographisch ein so einheitliclies Geprage, 
dass wir ftir sie logischer Weise auch eine einheitliche Bildung an- 
nehmen miissen. Lang fasst sie als Ablagerungen seines weit naeli 

Norden ausgedehnten Keupermeeres auf und die Unterbreehungen 
der Sandsteine durch Mergel werden mit jeweiligen Transgressionen 
des Meeres erklart. Ich kann mich aber diesem Gedanken nicht 
anschliessen, denn es stehen dem gewichtige Grtinde entgegen, welche 
vielmehr fiir die von Philippi (Zentralbl. f. Min. etc. 1901 S. 463) 
ausgesprochene Deutung als subaerische Bildungen sprechen. Diese 
Grtinde sind besonders palaontologischer Natur. Abgesehen von den 
Steinmergel- und Dolomitbanken, wie der Corbulabank, den Frei- 
hunger-, Lehrberg- und Gansinger-Schichten, in welchen wir eine 
armliche Wassertierfauna mit Resten von Ganoid- und Lungenfischen, 
Estherien und indifferenten Gastropoden und Bivalven linden, die als 
eine neu angepasste marine Reliktenfauna gedeutet werden konnen. 
haben wir es ausschliesslich mit landbewohnenden Tieren, insbesondere 
mit Labyrinthodonten und Reptilien zu tun. Man muss nicht etwa 
denken, dass die bertikmten Funde von Triassauriern in Schwaben 
ausschliesslich auf die Sandsteine beschrankt seien, sondern meine 
Ausgrabungen in den letzten Jahren im Stromberg haben gezeigt, 
dass zwar die Phytosaurier, Aetosaurier, Landschildkroten und La¬ 

byrinthodonten, sowie als Seltenheit auch Dinosaurier vorwiegend im 
Sandstein gefunden werden, dass aber das Hauptlager der gewiss 
land- und sumpfbewohnenden Dinosaurier in den mergeligen Zwisc-hen- 
schichten des Stubensandstein und in den Knollenmergeln zu suchen 
ist. Diese Tatsache lasst sich nicht mit der Auffassung von Lang, 

einer marinen Bildung der Mergel, vereinigen, zumal die meist im 
Zusammenhang liegenden Skelette in den Mergeln keine Spur von 
Abrollung und Wassertransport, oder der im Meer gewiss zu er- 
wartenden Aufarbeitung durch niedere Tiere verraten. Es sind Er- 

haltungszustande, wie wir sie nur in aolisclien Ablagerungen zu 
linden gewohnt sind. Aus diesem Grund neige ich auch jetzt noch 
immer zu der Anschauung, dass die Mergelbildungen des Keupers 
aolischer, resp. subaerischer Natur im Sinne Philippi’s sind. Da wo 
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cliese Bildungen intensiver mitWasser in Beriihrung karnen unci um- 
gelagert sind, tiberwiegt die graue Farbung und dies ist im unteren 
Keuper Siiddeutschlands, aber aucli im oberen Keuper Norddeutsch- 
lands der Fall; die rote Farbung dagegen ist charakteristisch fiir 
die vom Wasser weniger yerarbeiteten Ablagerungen und dies gilt 
insbesondere von den intensiv rot gefarbten Zwischenlagern im Stuben- 
sandstein und den Knollenmergeln. Die letzteren mochte icli schon 
angesichts ihrer mangelnden Schichtung und ihres vollstandig gleich- 
massigen petrographischen Charakters clirekt als fossile tropisclie 
Lossbildungen mit Lateritcharakter erklaren. 

Zum Schluss moge noch clarauf hingewiesen sein, class auch unsere 
palaontologische Kenntnis cler oberen Trias clurch zahlreiche 
Arbeiten vermehrt wurde. Der freilich immer noch recht dtirftigen 
Pflanzenreste im schwabischen Rhat hat sich Saalfeld (20) ange- 
nommen, aber es ware zu wiinschen, class nun bald auch die reiche 
unci wohlerhaltene Rhatflora Frankens, insbesondere cler Gegencl von 
Nlirnberg, eine gute Bearbeitung erfahren moge. Zeller (18) be- 

arbeitete die Gastropoden und Bivalven der Lettenkohle und des 
Keupers in Schwaben und stellte Yergleiche mit clen alpinen Formen 
an. Besonders wichtig aber vom palaontologischen Standpunkt aus 
sind die eingehenden Untersuchungen von F. v. Huene (21) liber 
die triassische Saurierwelt. Schon in seiner „Ubersicht liber die 
Reptilien cler Trias“ (10) hat er eine umfassende Zusammenstellung 
aller bekannten Triassaurier gegeben; sodann folgen zahlreiche 
kleinere Notizen, welche sich im wesentlichen um seine grosse Mono- 
graphie cler Dinosaurier gruppieren. In subtilster Weise sind hier* 
alle bis dalun bekannten Saurierreste behandelt und in einem grossen 
Tafelwerk abgebildet. Unter diesen spielen die alten „Zanclodonten“ 
Schwabens die erste Rolle. lDiese sind aber nunmehr als eine ein- 
heitliche Gruppe aufgelost und in eine Reihe von Genera unci Spezies 
gegliedert, so class fiir die Zanclodonten im engern Sinne nur noch 
die unsicheren Reste von Zahnen aus der Lettenkohle iibrigbleiben. 
In gewissem Sinne mochte icli dies bedauern, denn clurch eine allzu 
peinliche Trennung in Spezies und die Abschaffung alter eingebiirgerter, 
wenn auch nach clen Gesetzen der Nomenklatur anfechtbaren 
Namen wire! die Ubersicht liber clas Gauze und die Bestimmung und 
Beurteilung neuer Funde keineswegs erleichtert. Noch sind kaum 
3 Jahre seit Erscheinen dieses Werkes verflossen,. aber in geradezu 
erstaunlicher Weise haben sich geracle in dieser Zeit die Funde ver¬ 
mehrt (22). Hat doch allein schon die Lokalitat Pfaffenhofen im 
Stromberg liber 1 Dutzend zum Teil ganz fremdartiger Typen der 
Saurierwelt aus clem Stubensandstein geliefert und auch von den 
friiher so sehr vermissten Schadeln cler Dinosaurier liegt nunmehr 
ein prachtiges Material vor. Nehmen wir dazu noch die reiclien 
Funde an Dinosauriern, welche von Jaekel (23) in Halberstadt ge- 
hoben wurden, so konnen wir wohl hoffen, class in der nachsten 
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Zeit unsere Kenntnis der Triassaurier noch in vieler Hinsicht er- 

weitert wil’d. 
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