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O'eber die Unter-Kreide-Flora flbrdwest-Deutschlands,

besonders die Flora des Barremien von Hildesheim.

Von THEODGR LIPPS (Gottinge a).

In den 1915 erschienenen Erlauterungen zu Blatt Hildesheim der geologischen

Karte von Preussen sagt v. KOEHEN bei Beschreibung der grossen Ziegeleigruben- im

Barremien zwischen Hildesheim und Drispenstedt: "Auch in dem Ton 3elbst kommen

Fossilien vor, aber fast stets ganz platt gedriickt, und nur Pische und Pflanzen-

reste, welche 'besonders in den mittleren und oberen Schichten cfters auftreten,

sind dann besser erhalten, bedilrfen aber noch einer genaueren Bearbeitung".

Die Bearbeitung der Pflanzen wurde durch das geologische Institut Gottingen,

insbesondere durch die Freundlichkeit des Herm Prof. SAIFELD, dem Vorfasser zu-

gewieaen.

Die Gruben miissen schon geraume Zeit in Abbau gewesen sein. Sie wechaelten ih

re Bezeichlmng Mt ihren jewfiiigen Besitzern *im, RASCH BRAHD u s.w Die Er-

lauterungen der geologischen Landesaufnahme sprechen besonders von der BERGMAKF-

schen (jetzigen stUdtischen) und der FRAKKMBSRGschen Tongrube als Fundstatten

der erwalmteS Fossilien. Heute sind diese Gruben grossten eils ausser Betrieb.

Das vorhandene Material verteilt sich irn wesentlichen auf 4 Samlungen die

des ecV fcs Gottingen, die des Rdmer-Museume 1:. Hildesheim, die

ies Herm Prof PFAFF daselbst und die des geologischen Ir.atituts Hamburg.

IWall - so seitens der Herren Prof. HAUTKAL-Hiidesheim, GURICH-Hamburg, fand

^r Verfasser bei seiner Arbeit freundlichstes Entgegenkomnen, bei Herm Prof.
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PFAFF sogar tatige Mithilfe und Gastfreundschaft, Allen, insbesondere auch Herrn

Prof. STILLE, der u.a. das Photographieren der sahlreichen Reste ermogliohte, und

Herrn Prof. SAIFELD, dor mich nit Hat und Tat unterstutzte und in liberalster

Weise seine reiche Speni all iterator zur Verfugung stellte, sei an dieser Stelle

mein herzlichster Dank ausgesprochen. Die Photographien warden mit viel Liebe u.

Geschicklichkeit fact 3amtlich von Herrn Praparator JOIfAS am geol. Institut Got-

tingen hergestellt, die beliufs Reproduktion notwendige kunstreiche Unzeichnung

besorgte der Assistant an zoologis'chen Institut der Universitat Konigsberg, Herr

Dr. L. SZIDAT.
Ausser diesem Grundstock aus den Hildesheimer Tongruben, auf den sich unsere

Abhandlung in erster Linie bozieht, wurde einiges Pflanzenmaterial aus der Unter-

kreide, das sich noch in der Gottinger Sarxilung vorfand, mit bearbeitet* Us

stammt von verschiedenen Punkten Srordwest-Deutschlands. Besonders zu erwahnen ist

dabei eine kleine Serie von Quedlinburg, die durch. d^e freundlichen Bemulmngen

Herrn Dr. BRIHHHEYERs in unsere Hande gekommen ist.

Was unserer Arbeit von vornherein einen gewiasen Wert sichert, ist die spezi-

ell fur die Hildesheimer Reste mogliche genaue Horizontbestimmung. Gerade fur die

hier inbetraqht kooaende Periode in naehster Nahe des grossen Wendepunktes, der

mit dem Erscheinen der Angiospermen die Neuzeit. in der Pflanzenwelt bringt, ist

eine genaue Altersbestimmung der Pflanzenfossilien besonders wichtig.

Bedauerlicherweise ist bi slier das Alter der von RICHTER nach Pflanzen dureh-

forschten Schichten der unteren Kreide in der Umgebung von Quedlinburg, das uns

hier ganz besonders interessieren muss, im einzelnen noch unsicher und unklar.

Das gilt auch far unser eigenes von dort stammendes Material. Erst recht wissen

wir wenig uber die genaue Altersbestingnung unserer Reste von anderen Fundorten.

Da uberhaupt die stratigraphische Seite der Palaobotanik stark vernachlassigt

wurde, ist una bisher die erstrebte Florenvergleichung nur in sehr beschranktem

Umfange moglioh. Zwei Arbeiten sind es, die dabei als Beschreibungen Srtlich und

zeitlich nahestehender Pflanzengeseilschaften in erster Linie iribetracht kommen;

SCIEEUK (1871) "Die Flora der nordwestdeutschen Wealdenformation" und "Die "fossi-

len Pflanzen der Wernsforfer Schichten in den Hord-Karpathen".

Da das Wealden nach den Srgebnissen der SALFELDschen Forschungen zum weitaus

grossten $eil noch zum oberen Jura gerechnet warden muss und nur mit seinen hang-

endsten Schichten sich in die untere Kreide erstreckt, die Wernsdorfer Schichten

aber wesentlich der auf das Barremien unmittelbar folgenden Aptstufe angehoren,

stent unsere Hildesheimer Flora aus dem Mittel-Barremien zeitlich zwischen diesen

beiden von SCRUKK beschriebenen Pflanzengeseilschaften, dabei aber der nur wenig

Jiingeren Wernsdorfer Flora etwas naher. - {jbrigena ist "Wealden" ausserhalb Deutsch

lands fast nur eine Facies-Bezeichnung, die dann gelegentlich auch fllr hone re Un-

ter-Kreidehorizonte Anwendung findet, wie z.B. in England. Diese Tatsache ist im

folgenden steta festzuhalten.

Weitere wichtige Literatur wird im Zusanirnenhnag bzw. im Lter&turverzeichnis

erwahnt. leider standen uns z.T. gerade die neusten Erscheinungon nicht zur Ver-

fugung. Sie sind vor allem engliach-amerikanisch. Bosondera merklich vermissen

wir u.a. den Katalog der Unter-Kreide-Pflanzen dee Britiachen Museums (von M. SCO-

PES)

.

Unsere pflanzenfiihrenden Tonlagen bei Hilda she im fallen mit etwa 10° flach

nach H.O. und schalten sich ein zwischen die Zone des Crioceras elegans und des

Crloeeraa Denkminni , treten auch noch auf bia in die Zone de8 Criooeras pingue*

Sie entsprechen also nach der KOEKEIJachen Gliederung genau der Grenze von unteren

und oberem Barremien, z.T. noch dem sich unmittelbar anschliessenden Horizont des

unteren Ober-Barremien. Es handelt sich urn blaue Schiefertone, vermutlich Bildung-

en massig tiefen Was'sers. An tierischen Resten flinden sich darin ausser den be-

reits erwahnten Fischen ganz flach gedriickte Cephalopoden, auch Schnecken und Os-

trakoden-Schalchen.
ITicht weit sudostlich lag im Gebiete des heutigen Harz damals die Kiiste. Die-

aer entlang finden wir daa Barremien in wesentlichen durch Sandstein vertreten.
Land, wennglereh geringeron, mehr insularen Umfangs, lag aber ohne Zweifel der
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pibettungsstelle unserer Reste noch viel naher als der Karz, In, Fortstreichen
von (lessen Langsaxe erstreckte sich vermitlich eine schmalere Halbir.sel oder ei-
ne Reihe von Inseln nordwestwarts in die Hildesheimer &egend hinein. Da mogon un-
sere Pilanzen irgendwo gelebt haben, vielleicht kaun: einig* Kilometer, vielleicat
gar nur wenige hundert Meter von der Stelle, wo wir sie heut* begraben finden.

Die Wahrscheinlichkeit ist gross, dass in jenen Hildesheimer Barremien-Tonen
noch manches gate Stuck, vielleicht noch manche tfberrascfaung geborgen liegt.
Sollten die Gruben wieder besser aufgesclilossen werden, so wird darauf zu achten
sein.

Aussergewohnlich gluckliche Bedingungen fur die Erhaltung von Pflsnzenresten
miissen damals in der benachbarten Gegend von Quedlinburg bestanden haben, obwohl
das dort meist sandige Bettungsmaterial einer guten Konservierang weniger giinstig
ist als unsere Hildesheimer Tone, in deren Schutzhulle sogar mikroskopische Ein-
zelheiten bewahrt bleiben konnten. Wahrscheinlich lag bei Quedlinburg eine gros-
sere Bucht mit nur massig breiter Yerbindung mif dem offenen Meer und stillem,
seichtem Wasser. Gelegentlich scheinen hier itn Dfcinensand'gewachsene Pflanzen 30-
gar an Ort und Stelle erhalten geblieben zu sein. - Die Quodlinburger Punde kon-
nen als eine schatzenswerte Erganzung unsere s Bildes von jener Unter-Kreide-Flora
dienen, soweit es uns nur auf eine ungefahre Gleichzeitigkeit ankoircnt.

Die reichen palaobotanischen Schatze, die Prof. P, B. RICHTER in Quedlinburg
aus der gessmten Kreide der Gegend zusammengebracht, und von denen er erst oinen
kleinen Bruchteil beschrieben hatte, sind leider nach seinem Tode nach Schweden
verkauft worden. -

Wahrend wir in: beschreibenden Teil systenatisch anordnen, lassen wir zun Uber-
blick eine Tabelle vorausgehen, auf dor die Stucke nach Fundorten zussonraengestellt-
sind:

A. Erhaltung in Ton.

Aus dem Barremienton von Hildesheim:
Matonidium of. Gdppertii Schenk Frenelopsis Hoheneggcri Schenk
ffausmannia Kohlmanni Richter Brachyphyllum 3p. cf. fastigiata ffeer

$eichselia Stiehler Sequoia sp. cf.,Sphenolepidium Stern-
Zamiophyllun Buchianum (Ett.) Nathorst bergianum.
Dioonites Bunker ianus (ttiq.) Gdppert Sequoia sp. of* fastigiata ffeer.

Otozamiies sp. cf. Hoheneggeri Schenk Sequoia of. delicatula Fontaine
Podozamites sp. of. affinis Schenk cf. Oyparissidium gracile ffeer

Podozamites vail isnerio ides n. sp, Williamsonia cf. infracretacea (Schenk)

Podozamites longifolius n. sp. Schuster
Baiera (?) Salfeld i n. sp. Widdringtonia Reiohii (Ett.) Velenowskfi

of. Sol ir ion prmigenium Schenk lidnnl. ? Fruktifikation. inoertae sedis.

Aus dem Ton des unteren Apt ion von Dornten:

-eiohselia Stiehler.

B. Erhaltung in Sendstein.

Von Quedlinburg.

fatonidiwn (?) Sammlung Brinkmeyer Bennett iteenfrukt if ikat ion (zu

I'accopteris Bunker i Schenk (-Obernec- Oylindrites?) Samml. Brinkm.

kom, Barre-mien, vom Langen Berg") Cykadeenfruktifikation cf.Ce-

Xeiohselia, .z.T. .Exenplare -aus .
Sanml. ratozamia etc.

BRINKM z T "colL. WITTE. Unter- Cycadospermimsp. » "

Quader-Sandstein Langenberg". Fruktifikation inoertae eefiia

Z&ziophyllum, Buchianum. Samml. Brinkm.

Cylindrites apongioides Gdppert " ". Feistmantellia GQpperti sp., »

Heidhornberg bei Iburg, Neokomsandstein.

G2eichenia sp. cf.

^ccopter is Bunker i Schenk
^tonidium Gdppert i Schenk
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Borgberg, Steinbruch nordl. Schonhof (HAACK leg. )

J

Weichselia Stiehler of, Sagenopteris Mantelli Sohenk
Steinbruch von HAUSHAHH (HAACK leg.)-

Desmiophyllum sp. (Zesq.) Solms-Zaubaoh (=; Ctenopsis Berry sp.).
Bielefeld, Steinbruch 400 m westl. vom Dreii:aiS8rtura,

(unt. Barremien nach KAK2LER 1920, Geol. d. Teutob. Waldes.)
Zamiophyllwn Buchianum (Ett. ) Nathorst.

Matonidium Gopperti

27, 28, 30.

sc:

.-

MATONIDIUM of. GO'PPSRTII Sohenk.
Flora d. nordwestd. Wealdenformation 3. 220, Tafel

i) 2 Exemplare (l sterilcs, Ifertiles) aus dem Barremienton von Hildesheim.
)) 1 Exemplar (wenig deutlich) aus dem Kreidesandstein von Quedlinburg.

;) 1 Exemplar (und Gegenplatte'i aus den Kreidesandstein von Hohnsberg b. Iburg.
(Fig., 1 u. 2.)

Fig. 1. Matonidium of. Gdpperti. 7:10.

Aus einem fast vollstandig erhaltenen Wedel von Hildesheim (Fig, l ) fehlen
die Enden der Segmente. Die typische Blattnervatur deutlich sichtbar. Die Fie-
derchen miinden auf der Vorderseite ihrer Segmentspindel, einen Streifen von die-
der als Langsrinne freilassend.

Dem Matonidiwn Gdpperti kommt -unser Fossil sehr nahQ, doch ist es damit nicht
identisch. Die Unterschiede sind nicht als individuell anzusehen.
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Dig Zahl der Segments, an den altesten Individuon unter SCHEHKs Material nar
bis 14, bctragt in unsom Fall jedenfalls 22, vielleicht 24 odor mehr.

Weiter sind die Segmente etwa radiar urn ihren Anheftungspunkt so angeordnot,
dass nur zu beiden Seiten des Wedelstiels selbst eine Liicke bleibtr Dabei ist
eine urspriinglich 2-teilige Anlage des Wedels noch zu erkennen daraus, dass die
Basen der einzelnen Segmente mitoinander zu einer Art von kleinem, nach riickwarts
offenen Hufeisen verschmelsen, - Beim typischon Matonidium Gopperti ist eine Zwei-
teilung des Wedels kaum bemerkbar, die weni^er zahlreichen Segmente sind alio
vom Stiel aus gesehen ± vorwarts gerichtet. Das Blatt von Matonidium Gopptrti
v/ax so insgesamt mehr lang als schmal; unse r eigenes ist vernaltnianiaasfg breiter.

Ein frukt ifizierehd'es Exemplar aus der Dorik-

manni-Zone von. Hildeshein (fifr. Z ) stellt den
Scheitel eines Segments dar. Hit d&r Oberseite nach
oben orientiert. Aber das Epidermgewebe der Ober-
seite ist zieialich beseitigt, sodass die auf der
physiologischen Unterseite 3tehenden Fruchthaufchen
sichtbar werden. Auf jeder Seite der Mittelader je-
den Fiederbla.ttcb.ens in geschlossener Reihe etwa
7-8 Soren, ahnlich wie bei SCIIENKs Exemplaron
aus Aem Weal den. Doch sind sie rund, bei MatonidSun
Goppefti ± oval. SEWARD erwahnt 1899 das gelegent-
liche Auftreten rundlicher Soren statt der haufi-
geren ovalen Form fur Matonidium im weiteren Sinn.

Leider unterrichtet er uns nicht dariiber, ob nuir

der und ovaler Sorentyp gleichseitig auftritt oder
zeitlich und ortlich getrennt.

Sonstiges Vbrkommen vonMatonidium Gtipperti J

Unt. Oolith Englands
Wealden Englands u. Nordwest-Deutschlands

U. Kreide von Quedlinburg (RICHSER)

Dagegen aus den Wernsdorfer Schichten nicht be-

kannt.
Kreide von Almargem in Portugal.

In Amerika unter der Be ze iclmung "Matonidium

Althausii": U. Kreide Californiens;

Schichten unter dem Dakotasandstein der Black Hilla.

Ob alle diese Reste genau derselben Art. angeho-

sicher.

Eine merklich abweichende Form hat KRASSER als "Maionia Wteaneri" aus dem Ce-

an Mahrens bekannt gemacht. . .„.„*.,. i/>,* rt„*„ ^r,
Obgleich alle Wahrscheinlienkeit dafur spricht, dass wir in der Mdtoniavon

te finer Kachkommen von Farnen erblicken mtissen, die wichtige Charakterpflan-

in aen euro^ischen und anertkanischen Jura- und Unter-Krcide-Floren bildeten,

\H 171 TtlJ^llL^rM Untonia veotinata einfach als geradlinige Woiterent-
r ins einselne ge-

Fig. 2. Matonidium QGpper*

dhi nicht

zen _

werden wir doch schwerlich Matonia pectinata

wickelung von Matonidium auffassen diirfen. Zeigt doch

"""J 'n".SV.rS
e
(l.=.. «" Sl»rW;.» 1. to, Sor.nl; J. »r ..d.Uufo.,.

1. Die ^afcl der &or«« V Sntwickelunegrsihen nehnen wir- an, dass die
Ad 1. - M. Analog ^rer f^X*^ «• 1" ^ Soren einer fort^ochrit-

I^^nl^enllprtcnt^dfe'To™ der Soren ist ,« eine Folge ihros dicnte-

ren oder lockereren Standee.
BtUeborm erinnerndo Architek-

ad. 2. - Vie .•i8»«rrj« £"£««„« ai s entstand.n durch wiederholte Dioho-
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Vergleichende Tabelle su Matonidiim— Matonia.

Relativ primitive Ausbildung eines Charakters einfach , relativ fortgesehrittene

_puafeti£ri unterstrichen.

Matmid iitm

Qopperti s.str.
Jura-Weald

Matoniditim. &p*

&f. Gopperti.
Barremien von
Hildesheim

Matotiia Wi ee-

rieri
Cenoman

Matonia pec-
tinata.

rezent

Zahl der Sori
auf den einzel-
nen Segmenten

gross gross gering g«£ing

Form der Sori raeist oval
(weil dicht

--sich drang-
end)

rund kreisrund
(weil entferftt

stehend)

kreisrund
(weil entfernt

stehend)

Zahl der Spo-
rangien in den
Soren

Diehosympodia-
ler Aufbau

relativ
gross

(15 - 20)

undeutlich deutlich

relativ

undeutlich

relativ
gering

(5-10, meist 6)

Dutenbildung Nicht mehr
moglich, weil
bereits mit

lisiert (Seg-
mente alle ±

vorwarts ge-
richtet)

vorhanden vorhanden noch nicht
vorhanden

die Fiederspindel darstellt, wahrend der entsprechende aussere kurz bleibt, aber
viel kraftiger wird und ein Glied eines eigentumlichen, die primaren Gabelaste
des Petiolus fortsetzenden Sympodixnas bildet (*pedate» Blafctform) . Denkt man sich

nun dieses nehr und mehr gestaucht und verkiirst, so scheinen sehliesslich die Seg-

mente von einem einzigen Punkt, dem %n&9 des Wedelsti«la eelbat, zu entspringen.
Sie sind dabei iiber ein Feld von wesentlich mehr als 180 JBogengrad verteilt, so

konnen sie leicht, indem sie vom Anheftungspunkt aus rings ein wenig aufsteigen,
oine flache Bate bilden.

Konstruieren wir. uns aufgrund dieses Bauplanes eine hypothetische Urforo
(Fig. 5 ) . so koramen wir zu einem uberraschenden Resultat : unsere heixtige Matonia
psctinata stent ihr weitaus am nachstem ifer dichfctomer AuToau ist noch vollig
evident, die beiden Iste des "Hufeisens" sind noch nicht zusamrcongebogen, im Ge-
gensats zu unserm Stuck aus der Unterkreide. Allerdings weiet die Reduktion der .

Soren und der Sporangien in den Soren au? hoheres Alter der Form hin. Doch die
Matonia Wi^neri des Cenoman zeigt diese Reduktion auch schon. Gehen wir von di«-
sem Charakteristikum aus, so erhalten wir, der Zeitfolge des geologischen. Auftre-
tens entsprechond, eine kontinuierliche Reihe: Bei der alteren Form, dem schon
im Jura vcrhander.fi. 'operti, stehen die Soren so gedrangt, dass si«
ovale Gestalt annehmen. Und entepreohend ist die Zahl der Sporangian in den Soren
sehr gross. Auch unsere Form aus dem Barremien zeigt noch reiche Produktion von

sie sich auch gegenseitig
- Aber schon im Cenoman
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Matonia fpectinata
(rezent)

Matonidiwn
(Jura Wealden)

Matonia * Wiesneri

(Cenaman)

Matonidiwn cpec,
Gopperti
(Barranien)

Einseitige Anordnung

der Segjnente

rig,

Spezialisierung.

Allseitige Anordung

der Segmente

.

Schematischer Rekonst ruktiensversuch einer Entwickelungsgeschichte

der ttatonien aus der Gruppe der Matonia pectinata

1st dann das Endstadium in der Reduction erreicht.

Ganz hypothetisch liesse sich die Sache etwa auf fclgende Formel bnngen. (wo-

bei wir Uentonta aarmentosa ganz aus dem Spiele lassen) :

Die primitive Form des Matonta-Stsimes hat sich in der Matonia pectinata bis

heute erhalten; nur dass in der sexuellen Sphare eine Iledukticn eingetreten ist

- Von lener primitive Linie sehen wir 2 Seitenlinien aozweigen: zuerst die wl-
che zu Matonidiwn Gopperti s. str. fiihrte. Die Semalprodukticn war hier noch

sehr stark, aber frOh wurde hier im Bauplan eine weitgehende Spezialisierung er-

icht:
aente, relativ gering anZahl, red^^^o^^
Verlii

der in direkter

n*ri (dass die beidgn im unmittelbaren

ait nicht gesagt): Das "Jlufeia

hervor, die Segmente rings

endenzverhaltrds stehen imissen, ist da-

bildete sich, und gleichzeitig trat die Ton&enz

Kreis anzuordnen. Hit Matonia Piesneri ist das Ziel
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erreicht, wobei mn auch hier durch Zusararnenstauchung der urspriinglichen Gabel-

«Lste die Dichotonie fast ganz verwischt ist, Da Matonia ¥ieaueri ausserdem die

sexuelle Reduktion erfahren hat, stellt sie in doppelter Hinsicht einen Endtypws.

dar, sie ist die "fortgeschrit tenste" iinter diesen verschiedenen Formen. -Eine
Eigentumlichkeit der letzterwahnten Seitenlinie ist die DiitenbiIdling; bei Matoni-

dium kann sie schon im oberen Jura nicit mehr eintreten, wahrend sie

bei der re-senten Matonia peaiinata noch nicht eingetreten ist.

Unser Fall zeigt also - im allgemeinen freilich in hypo thet is cher .Form -

statt schenatischer "Koherentwickelung'1 ein recht verwiekeltes Bild phylogeneti-

schen Werdens; und zwar uberlebt gerade das Primitivere.

LACCOPTERIS DWKSRI Schenk.

SCHENK, "Flora d. nordwestdeutsch. V&ealdenform M Taf. XXIX, Fig. 3,- 5.

a) 2 kleine Restchen aus dem Unterkreide sandste in von Hohnsberg bei Iburg;

b) 2 Stiicke, davon eines rait raehreren Abdriicken, aus dem Neokom-Sandstein

des langenberges bei Quedlinburg. - Fi^r. 4 und 5 ,

Die Reste unter a) beweisen das Vorkomraen der Art noch iiber das Weald hinaus

in Neokom Vostfalens; vergl. auch nach HOSIUS und v.d, MARGK: Lammershagen bei
Oerlihghausen im IJeokonsandstein.

Von den Quedlinburger Stucken zeigt das eine (Fig. 4) den Abdruck der Unter-
3eito eines iffadelsegments. Beachtenswert daran ist die tiefe von der Spindel
hcrriihrende Rinne sowie die Rinnen, die die kraftigen Mitteladern der Blattchen
hinterlasaen haben; ferner dia bei den 31attchen horvortretende Tendenz zu locke-
rer Dachziegel-Stellung. Das ganze Stuck erinnert habitue 11 auf den erst en Blick
an Cykadeenreste. Auf die daraus entspringende Verwechselungsnoglichkeit ist be-
reits von TE1EIJOWSKY aufmerksam geraacht.

Der grossere Gesteinsblock von Quedlinburg enthalt Spuren von walzenrundem
Rhizom, augenscheinlich mit den Blattresten zusaTrcengehcrig. Das we ist hin:

1. auf die kriechende Lebensweise der Pflanse,
2. auf die Einbettung an Ort und Stelle ihres Wachstums.
Laccopterie Dunkeri gebort also wahrscheinlich mit Weichselia, Cylindrites

u.s.w. zur biologischen Lebensgemeinschaft der unterkretaziscBen Dunenflcra von
Quedlinburg.

Die Kauptansicht des Blockes (Fig, 4) gibt ein treues Habitusbild eines gan-
zen lebenden Wedels, und zwar in Negativ der Oberseite: Kindestens 12 Segmente
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b
^f" Z-rw

n/T inSSmen A^efte^punkt eine flache Diite, Die einzelnen Blatt-chen erreichen nach emem andern Abdruck dor gleichen Platte bis 5 en IfauS odornoch mehr. Nur gegen die Basis jedes Segments, «twa aui einer Strecke von 4 -
erden die linealen FiederbUttchen durch ganz kurze (2 - 3 mm lange) , vorn halbkreisformg abgerundete Lappchen ersetzt. Die so besassen stark zuruc^ebogen* «*„-

der und ergeben daher im Abdraek fast halbkugelfomige Vertiefungen. Unrolhixur
der Rander bztt. Aufwolbung der 31attflachen beiderseits der Mittelader beobaehtet
nan aaicn aa den langeren Fiederblattchen; daher Hervortreten der Mittela^er auf
der Unterseite des Blattchens, oberseits eine Rinne. Untereinander waren sie wohl
moistens ganz unten ein wenig verwachsen. Die beiderseitigen Blattchenreihen miin-
den so xn die Vorderseite ihrer Segmentspindel, dass zwischen ihnen eine rundliche
Leiste bleibt, mindestens in der starkeren basalen Partie der Segnento. Gesamt-
lange der Teiifiedern nicht erhalten. Jedenfalls handelt es sich urn einen- gegerrii-
ber. den zierlichen Ma&mtdtm recht kraftigen Wedel. Der fehlende Stiol ict in
Verlangerung der Dute erganzt zu denken. - Unsere J^acoopter'is-Reste bieten so-
nach ein in vieler Hinsicnt interessantes Gesamtbild der Pflan::e, obwohl feinere
Einzelheiten der Struktur in dem groben Sandstein nicht erhalten Bind (ein Stiick-

.

chen von Honnsberg zeigt die bekannte Ademng)

.

Laccopter^ti* Durtkeni war bisher unseres V/issens aus den ITeokom von Qusdlinburg
nicht nacngewiesen. Von Hildesheim und aus don Wernsdorfer Schichten nicht bekannt.

Weitere Vorkommen: Engl. Weald (SEWARD); Bernissartien (SEWARD).J Perucer
Schichten Bohmens (VELEH0WSKY)

.

- Uachst verwandt, z.T. vielleicht idontisch:

Vtetdriania baruthiand* von Steiersdorf i. Banat (unt. Lias; AJNDBXB Bestimmung
als AndriimianRCh GCXTIIAXT 1914 falsch; kann also wohl nur Lacoopteria sein).

IQarolopteris aquemis Deb.^u.-mt. Kreide von Aachen (Senon).

fteuss'ia peotinata Klin' scher Sand'st. Rasslands.

Lacoopteria pulcfiella . Untere Kreide von Alnargea i. Portugal.

SEWARD erklarte 1900 in vorsichtiger Fora die 3 Gattungen Microdiotyon, Bile-

bopteria, Lacoopteria fiir Synonyme. Darnach besit.it Laccopteria Junker i in der U.~

Kreide-Flora Quedlinburgs noch n&chste Verwandte. Denn RICH2LR erwahnt von dort

FhJebopter'is dubta ru sp~ und Microdiotyon regale ru ap, - Oder sollte eine dieser

Formen mit unserm Fossil ganz identisch sein?

mUSMAJMIA WELMJLTJI Richter.

RICK2ER, Flora der untern Kreide Quedlinburgs I, 1906,

1 Exemplar. Barremienton von Hildesheim.

Definition der Gattung vergl. SEWARD, Fossil Plants II, 1910.

Uneer Exemplar offenbar die Halfte eines aussergewohnlich tief, bis sua Gran-

de FesTDaltenen Blattes; von der andern Halfte gerade an der basalen Verwachsungs-

atelle'der beiden Teile ein winziges Endchen vorhanden Von Nervatur nur germge

Spuren. - Von RICKTERs Abbildungen mehrere unserm Stuck sehr ahnlich (so Taf. i,

Fie
'lTach

URi™ musmmnta Kohlmanni am Strohberg und Hinterkley bei Quedlinburg.

Aus den Wernsdorfer Schichten koine Eauamamiia bekannt.

In nordwestdeustchen Weald nach SCHEIIK Hauanuvnia dicHatoma Otnker, die neben

A*** Kotemlni gleichfalls in der Unterkreide von C^edlmburg zuhause 1st.

WEJOOSELIA Stiehler.

«.„-.. -,. „ r . ... . «^h7»rl858. Palaeographica V, S. 75, Taf. XII, XIII.
**ohaelia Zudovlcae ShUr 1

a a . Wo
*
nsd . schichten, Taf. I, Fie . 2 - 6.

Zonohopterta reoentlo
'L

Soh/"Tn ,H derKlin'sche Sandstein (lioskcu 1870) S. 21.

fpUvttea ninwf %°»™g$u*%%\mCK S . 207 , Fig. 187 - !89.
tetohselia ludovicoe, ^ W"-»

T s . 114 Taf . io,- fiG . 3.

Jahrb. 1907, Beilagebd. XXIV.
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SEtfAKD, Fossil plants II (1910) S. 494.

Weichselia reticulata (Stokes ^u, Webb) Gothan 1910, Abbildtfngen u. Beschreibui
en fossiler Pflansenreste Lief. VII.

30MKER, Ball. Soc. Roy. Bot. Bruxelles 1910. .

a) mehrere Stiicke aus den Neokomsandstein v. Quedlinburg;
\>S ein SttLckchen vom Borgberg,
c) umfassondes Material a. d. Barremienton v. Hildesheim.
d) ein Stuck aus den Ton des Aptien von Dornten.

Unsere Abbildungen: Fig. 6 - 15 .

Weichselia erforderte eine Neubearbeitung ira Rahmen einer Monographic.
Als Ausgangspunlct dient hier die Arbeit BOMMERs (1910). ITach G0THA1T (1921,

Lehrb.) bleibt die systematische Stellung von Weichselia noch immer unsicher.

VW

Fig. 6. Weichselia* Rcm-Mus. 1 : 3,5.
(Typ A)

Das Weich3elia~Ua.terio.l von Hildesheim verdankt seinen Wer
ligen Srhaltung in Ton, wahrend die sonstigan deutschen Reste
Sand3tein entstammen.

vor allem der koh^-

der Regel dem
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Pig, 9. Weichselia- R6m.-Mus.; nat. Gr. (typ A)
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Ganz allgeraeines Gesamtergenbis: Wahrend SEWARD 1894 die samtlichen zu Weich-

aelia zu ziLhlenden Recte in einer Art vereinigt und GOTKAII 1910 sich ihm ange-

schlossen hatto, mussexi wir durchaus den von BOMMER wahrgenommenen Polymorphis-

raus bestfctigen. Dabei gehen die Pormen so ineinander iiber, dass es vorlaafig

nicht moglich ist, einzelne Arten klar herauszuschalen Es ist daher auf Aufstel-

lung neuer Arten verzichtet, dagegen sind einzelne Extremtypen herausgehoben.

Besonderes Interesse besitzen folgende Stiicke:

Pig. 12. Weichaelicu 7:1.

ein Wedel im Bcaitz des Ronermsetuns
-' (Typ A)

,

2. ein Wedel im Besitz von Prof. PPJiPP
(TyP B),

3. ein Wedel des Hamburger geol. Insti-
tuts ($yp C),

,7:10.
^ 4. ein fruktifizierender Wedel aus dem Be-

sits des Rbinerimseums- und ein fruktifiziren-
des Stack in der Saiaalung PFAPF. Schone Wedol verschiedenen !Pyps besitzt beson-
ders Herr Prof. PFAFF.

Kleinere Restchen. - Sie sind ziemlich reichl.ich vorhanden, z.T. sehr dick-
blattrig. Zeigen bisweilen die ITctznervatur recht achon (vergl. Pig. 12, Vergros-
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serung ernes aus dan Ton ganz freigelegten Stttckchens). Sehr mannigfaltig inemzelnen Form und GroSse der Fiederblattchen, wie das bcreits da und dort von
den Auooren beschrieben. - Wie widerstandsfahig das Gewebe war, wird daraus er-
sichtlich, aass selbst einzelne Blattchen in den Tonen konserviert werden konn-
ten, vielleicht erst nach weiterer Verschweranrung und langerer Mazerierung.

Als neu hervorzuheben: 1. Es finden sich unter den Blattchen ganz verein-
aelt solcne, die ihre grosste Breite nicht an der Anheftungsstelle besitzen.

Fig. 14. ffeichseli ?1. In?t Hamburg. 3,7:10.

Fig. 13. Weichselia.
5,4 : 10.

sondern aufwarts loffelar-
tig verbreitert sind. Ygl.
dazu die we itere Abhand-
lung!

2. Die bekannte "Schmet-
terlingsstellung" der bei-
den Fiederchenreihen'^iei-
nander kommt aucb. bei Er-
haltung in Ton vor. GOTHAN
glaubt s-ie im allgemeinen
auf Sandste inmate rial be-

'

schrankt und erklart sie
durch Austrocknung. Es
kann dies aber nur eine

Funktion primarer Lebens-
und Wachstunsvorgange der
Pflanzen sein.

Die grossen in Ton erhalte-

nen Stiicke .

Typ A.

Wedel des Rdmermuseuns

Hnes ± groe

rmutlich obere Partie

sem Stuck:. 1. Die Hauptspir
Wedels. Wichti^e Beobachtungen an di<

del hat an ihrer Oberseite *£*»£tSr^tf^rdickung in die Hachis.
2. Die SeMrspxndeln --f^ ^/^etterlingSstellu^t) zeigen die *e
3. Die sehr dunnen Biafccnejj. ^b.*»*

nervatur wie Kazerationsprapsrat. in wunderbarer Klarheit (Material etwas
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braunlich) . - Wesentlich ist dabei die Erkenntnis; Die Sichtbarkeit der Netzner-

vetur ist einzi . Brhaltungszustand zu danken. Wegen ihrer grossen

Feinheit und wegen ihrer gleichmassigen Verteilung auf die ganze Blattflache muss

sie s^ch in der Regel bei so dtlnnen Blattchen deia Auge entziehen, wahrend sie bei

dickblattrigen Formen viel eher Gelegenheit fand, sich in Blattrelief wiederzu-

4. Die beiden basalen Fiederb3attchen jeder Sekundarspindel besitzen, von
,

der typischen WeiahseliarTorm abweichend, ihre grosste Breite nicht an ihrer An-

heftungsstelle, sondern schwellen von ihr aus etwas eiformig an (in ganzen etwas

1offelfomig) . Ausserdem sind sie etwas grosser als die normalen Fiederblattehen

und greifen schrag riickwarts auf die Hauptspindel iiber. An den zunachst liber die*'

sen basalen Blattchen folgenden vollzieht sich der ubergang zu den nomalen Fie-

derchen allmahlig.
'

. ^ .

Dass dieser Charakter bei Weichaelia so lange tlbersehen wards, ist begreif-

lich, zonal bei Sandsteinmaterial,
Sol che Basalblattehen treten auch sonst auf, z.B. in Pal&ozoikun, und heute

in der Gleicheniaceen-Gruppe.
Unser Stuck von Typ A bildet den Schliissel fur

Typ B.

Wedel in Reverslage (Platte aus 3 Teilen). Augenscheinlich ganz bedeutende

Dinensionen, vernutlich grosste s Stuck der Gattung. Vorhanden der basale Teil. -

Auffallendste Charaktere:

1. Gabelung des Wedels;

2. Grosse, eigenartige Aphleboidbildung zwischen Gabelstelle und Unterende

. der Befiederung.
•Lange des erhaltenen Fusstuckes unterhalb der Gabelung 5 cm, Breite 3,5 - 4

cm. Lange des erhaltenen Stiickes der linken Spindelgabel 70 en, Breite unten 2

cm. Lange des erhaltenen Stiickes der rechten Spindelgabel 68,5 cm, Breite unten

3 cm.

Der Gesamtwedel diirfte eine Lange von nindestens 2 n erreicht haben, wahr-

scheinlich mehr. Das Fusstiick ist nicht gefiedert. An seinen untern Ende ist es

leicht gegen den Beschauer zu aufgebogen. Unter Benicksi oh tigang der Reverslage

kann nan daraus schliessen, dass der Wedel von seiner Anheftungsstelle aus etwas

riickwarts gebogen war.

Die Aphlebienbildung.- Sie liegt auf der in goiizeji etwa

25 cm langen Zwischenstrecke zwischen Gabe-
lung und Beginn der Befiederung auf beiden
Seiten beider Gabeln als kontinu-ierlicher,
etwa 5 cm langer Randsaun (nicht iiberall

deutlich! ). Starker markierte Nerven benerkt
man darin nicht. Lauter feine, parallele Li-

nien steigen vom Spindelrand aus erst auf-

warts, dann abwarts, dann in etwas scharfe-
rem Bogen wilder aufwarts. Aussenrand des
Gebildes nicht zu erkennen. Die einzige Spur
einer Gl iederung besteht darin, dass sich
in Abstitnden die Substanz als flache, zur
Spindel senkrechte Welle' etwas enrporhebt, am

deutlichsten in der Nahe der Spindel. (Etwa
Verschroelzung zyklopteris-artiger 3ildungen?)

Prof. PFAFF besitzt noch ein gesondertes,
numehr mit dem Bruchstiick einer Rachishalfte
verbundenes Exemplar sclch' einer Aphlebie.

Deren Breite ist 5,5 cm. Hier ist die kohlige Substantiate viel dicker. Sie hat

sich in 2 iibereinander liegende Schichten aufgelost, und aus den Tnnern vermag
man zahlreiGh die munzforntig abgeplatteten We ichseli a-Spo rangier, zu isolieren.

In diesen Falle waren also die Aphlebien handfdrmig zusammengelegt und hullten
zwischen sich einen wohi noch nicht ganz entwickelten fruktifizierenden Wedel ein-
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Die Rolle der Aphlebien scheint, wie wir aus unsern beiden Stlicken schliessen
oiissen, zunacftst in schiitzender Unhullung des sich entwickelnden Wedels (st©ril
wie fertil) bestanden zu haben. Sie blieben jedoch nach Erledigung dieser Aufgabe
aiiG. ir.a::Oorgeklappt beiderseits der Spindel noch stehen.

Vergleichsfall© aus der Gegenwart seheinen ganz zu fehlen. Bei den basalen
Stipeln einer lebenden Marat tiacee, wie Angtvpterte, handelt gs sich urn etwas
ganz anderes. Aber auch im Kesozoikun kennt man ± vergleichbare Palle nicht eben
zahlreich. Haufiger sind sie im Palaeozoikum. Auffallend war uns z.B. die Ahn-
lichkeit mit einem eigenartigen Phyllom, das STUR abbildet (Flora d. Schatzlarer
Schichten) und als zu seiner Baalea Miltoni gehorig betrachtet. Erwahnenswert
ist endlich noch als Vergleichsobjekt Odontopteri.3 minor aus den Ottweiler Schich-
ten, wo ebenfalls ©in gabeliger Wedel Aphlebien tragt. Diese sitzen jedoch gross-
tenteils unterhalb der Gabelung und zwar je 3 bis 4 getrennt nebeneinander. (Ver-
gleiche GOTHAE, Lehrb. 5. ,97 J auch Muropteris heterophyaia, Fig. 89; boides Pte-
ridospermen)) - Keiner der Yergleichsfalle ist auch nur annahernd mit dam unsern
identisch.
Einlenkung dor Sekudarspindeln in di©

Ha. uptapindel.- Die Sekundarspindeln nehnen bei altaren kr&ftigen
Stlicken an der Vorderseit© ihren Ursprung, leicht von -den Randern gegen die Kit-
tellinie hereingeruckt, zu beiden Seiten der flachen Hittelrinne. Bei Reverslage
sehen wir daher den Rand> der Rachis liber die Reihe der Anfceftungspunkte ubergrei-
fen. Die Ba3en der Sekundarspindeln waren analog unserm Typ A ©twas verdickt. Die

G-efassbundel-Saulen der eingetretenen Seitenspindelh lassen sich merkwurdigerwei-

se auch noch innerhalb des von der Hauptspindel hinterlassenen flachen Kohlenban-

des in Form kleiner, senkrecht zur Schichtenfl&che stehender Zylinderchen stellen-

weis© unterscheiden,
Der iibrige Aufbau von Typ B lasst sich zum Teil noch cesser als an dam gegp-

belten Stiick -an ©inem weiteren Wedel studieren. Gleichfall© in Reverslage; Ge-

samtliinge 43 cm. Seitenspindeln, in mindestens 20 cm Lang© erhalten, stehen mit

ca. 1 cm Abstand in wenig spitzem Winkel zur Rachis. Letzter© ca. 1 cm breit. -

Offenbar eine der Basis weniger nahe, oberhalb der Gabelung gelegen© Partie eines

entsprechenden Wedels.
Die Fiederbl&ttchen .Ia3sen an unsern beiden Stucken abgese-

hen von den nicht bosonders markanten Mittelnerv keine Nervatur erkennon. Die Zu-

gehoripkeU zu Weichaelia ergibt sich trotzdem einwandfrei durch Vergleich mit

Typ A. Blattchon gleichfalls verhaltnismassig diinn, daher UnsichtbarkQit der Netz-

nervatur nicht befremden kann. _
Vorhonden sind die loffelformigen, nickwarts greifenden Basalfiederchen der

Sekundarspindeln. ITur geht dieser Charakter in Vergleich mit Typ A noch etwas wel-

ter an den Sekundarspindeln aufwarts, gleichzeitig verbunden mit dachziegeliger

Deciding der Rander.

Der ftsuze Habitus der Stiicke, der Charakter der Sekundarspindeln und ihre be-

reits ©rwahnte*Art der Einmiindung, ist durchaus typisch fur Weichaelia. Die Be-

we-ketfe achliesflt sich durch das Yorkommen der entsprechenden Aphlebienbildung

a^len geg^belten Wedeln wie in Zusammenhang mit den von BOILER fur Weichaelia

in Anspruch penornraenen Fruktifikationen. .

IAa^i«h iedoch sind Typ A und B jedenfalls nicht - man miisste denn eine ganz

au-«e^K?ic^7iiitio2breite in der Beblatterung der gleichen Pflanze anneh-

m^r(e^nacn iupln^licnem und erwachsen©m Stadium, Basis und Scheitel der We-

ITlV Tocher S den Unterschieden in Form und Stellung der BlAttchen sind di©

von TyfB n cht u^erheblich grosser als die von A (mindestens bis 9 mm Lange,

also mindestens 50* langer und entsprechend grosser werdend)^

Folrerun^n- Unsere Beobachtungen bestktigen den vori BOME^2S3- UI
i^ftrerseits konnen wir die soeziellen Angaben „„

SA™S*sSn wir eine Form Bit grossen Gabelwedeln und eigenartigen Arhle-

tien entsogenstellen (Typ' B)

.
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Vergl. Exemplar des geol. Institute Hamburg (in Reverslage) ,
unsere Fig. 8,

Stent in ziemlich starkem Gegensatz zu Typ B: relaiiv lange, schmale Fieder-

blattchen. Vielloicht identisch mit TTATHORSTs Weichselia erratica (?). Ubngens

hatte bereits SCHEHK untor "ZonchopUris recentior" bei Hinweis auf Material aus

dem englichen Wealden von "langeren, etwas sichelformig ge^rwnmten S^enten" ge-

eppochen. Hierher zu Ziehen ware dann audi das Exemplar, das HOoIUS u. v.d.MARGk

als bisdahin grSsstes aus dem ITeokomsandstein dee Teutoburger Wal.des abbilden.

Unsere eigenen Exemplare sind freilich ireit grosser und besaor -Sie erlauben em-

wandfrei den Nachweis der Uetznervatur (Fig. 8). Auch hier die typischen Basal-

blat^-chf-n. Die an sie anschliessenden Fiederblattchen sind urn erne Klemigkeit

kiirzer stumpfer und dichter gedrangt als die denn folgenden, fur diesenTyp cha-

racter!stischen. Diesolben verschmalem sich von ihrer Basis etwas gegen oben,

scheinen infolge dessen woniger dicht zu stehen und lassen eine Andeutung sichel-

fSuiter Krummung erkennen. Gegen denScheitel der Sekundarspindeln zu verschma-

lem sie sich an dem Hamburger Exemplar fast bis zu Krallenform und gewinnen da-

durch immer mehr Zwischenraom. Bei diesem Stuck von ScKmetterlingastellung keine

Spur Die Sekundarspindeln tragen aiif ihrer Riickseite einen feinen, erhabenen

Lilngsstreifen, der iibrigens auch bci andera Weiohseliar^ri vorkoimut, ausserdem

boi Gleiohenia longipetmis (HEER III, Tafel VII, Fig. 4)

.

^

Eine kleine Fieder aus dem Aptien von Dornten ist vielleicht hier anzuscnlies-

sen fFi£r. 13
' bis ca. 8 mm lange Fiederblattchen) . Zeigt jedoch Schmetterlings-

Stel^unr' Ferner die Blattchen dicker als bei dem eben beschriebenen Material der

Forrfc; dazu gewolbt, mit kraftiger Mittelader. - Unterschiede infolge Erhaltungs-

sustandes?

Typ D.

Sehr kleine, dachziegeligstehende Fiederblattchen. Auch hier etwas grossere,

lo^felformige, riickwarts gerichtete Basalblfittchen. Die breite Spindel ,
besonders

des einen Stilclces, beweist, dass es sich nicht urn das kleinblattrige Scheitel-

stiick eines grosseren Wedels handeln kann. - Biese Formgruppe ist we iter ausge-

zeichnet durch d. , 3chnurgeraden Verlauf der Sekundarspindeln, die untereinander

parallel sind wie aie Linien eines Schreibheftes.

Typ E.

Fiederblattchen relativ lang und schmal, dabei im gjanzen recht klein. Netz-

nervatur konnte unmittelbar festgestellt werden. - Eine- aus 3 Stueken bestehende

Platte zeigt die Oberseite &es Fossils.

Bessen Lange ca. 5C cm. Spindelbreite unten 1,3 cm, oben 1 cm. Die Sekundar-

spindeln, unter etwas spitzem Winkel 'entspringend, stehen zu etwa 25 jederseits

auf 20 cm Lange der Haupt spindel.

Bei einzelnen Stiicken des reichen Materials kann man im Zweifel sein, wo sie

einzuordnen sind.

In Sandstein erhaltenes Material .

Bin Stuck vom Langenberg bei Quedlinburg entspricht etwa unserm Typ B und ist

uberhaupt fur den Erhaltungsmodus in Sandstein sehr charakteristisch {riemenfor-

mige, breite Hauptspindel, trichterformige Einmiindung der Nebenspindcln! )

.

a) In Aphlebien gehulltes Stiick Prof. FFAFFs, vergl. oben.

b) Wedel des Romermuseums (Fig. lC ).

Rest b. ist vermutlich das grosste bisher uberhaupt bekannt gewordene Stuck.

Die 17 cm lange Rachis besitzt erhebliche Breite (unten ca. 3,5 cm, oben rioch ge-

gen 2,5 cm broit). Als zu Weichselia gehorig charakterisicrt sich das Stuck vor

alien
1. Durch das typische ttbergreifen der breiten flachen Hauptspindel iiber die

Bas6n der Seitenfiedern,
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2. durch den Habitua der letzteren und ihre Anordnung. Dieae entspricht bei
einem Durchsehnitteabstand von 0,8 en etwa derjenigen steriler Weichael ia-Fie-
dern. Es erscheint nicht gan* ausgeschlosaen, dasa 'such dieaor fruktifizierende
Wedel mit Aphlehien-Reaten bedeqkt war.

An den Sekundarspindeln, die nur hochat bruehstuckweiae arhaltan alnd, ent-
apringen als die eigentlichen Trager der als Synangien entwickelten Fruktifika-
tionskBrpor' den Abbildungen BOMMERa enteprechend In 2 Reihen baw. paarweise ahge-
ordnete krallenfSraige Gebilde, die an kraftige, gebogene Koniferennadaln tria-
nern und, wenn die Synangien nicht raehr ansitzen, dern Ganzan atn etwa3 nalcbis-
artiges Ausaehen verleihen. Die abgeflacht kugeligen Fruchtkorper, mit der typi-
schen, aus Feldern zusammengesetzten Oberflache kttnnon wir an verschiedenen Stel-
len unterscheiden, meist noch zu mehreren beiaamaenliegend (taxhneeser 2-3 mra)

.

In dem noch mit Aphlebien umh&llten Stuck liegen die Synangien anscheinend

diefbt beisarflmen, eventuell wie Kunaen tlbereinandar. Die Fruchtko'rperchen, ver-

nmtlicn Qtwas anderer Art, aind im ganzen etwas grosser, wobei iiberdiea au beriick-

sichtigen ist, dasa jener Wedel noch nicht fertig entwickelt gawesen iat. Die

Jeldchen, die sie zuasaaaanaetaeh, acheinen hier nicht glatt zu aein, aondern Je-

wells in der Hitte einen kleinen Buefcel zu tragen. Genauea li.sst sich richt uik-

terachaiden. Hikreskepische Unterattebungen macerierten Materials atehan aoch aua.

Nana liegt ain Vergleich mit dem Aphlebioowrpua ScWtxei Stur aus dam unt. Pro-

dukt. Karbon <G09£L4JT 1921, S. 143).

Bedeutung unserer fertilen Reste.

Sie sprechen dartir, dasa ganze Blatter anaachlieaslich fertil waren - daa war

BOMMER wepen des bruchstiickhaften Zustandes seiner Reste problematisch -
,

sie

sprechen gegen nedaten Aufbau, an den BOMER auch bei fruktifiaierenden Wedeln

gedacht hatte. Aphlebien in Verb indung mit einam pedaten Wedel sind nicht bekannt.

Bid Breite der Racbis beim zwaiten Stuck lasst einen einfach-fiederig (moglicher-

waise auch gabalig) aufgebauten Wedel von recht erheblicher Groeee vemuten.

Weichsalien von padatem Aufbau?

Im Segensatz zu RIOTER sowohl wie zu BOMUER ist unter unserm reichen Weiohr-

MlMbterial nichta gefunden, was auf aolchen hinweisen kennto. Hochtens konn-

te m" hier beiziehen fine nicht beblatterte Gabel ^" J"™;*^1"

1a ,,h+ ... na^ n ^nag w&idhJHil f**-WedelB sain nag und sich zur Not auffaaaen

ss-ssss; s*s.s:""tSie:,) .;. * «-. ».«.«.« «»- .«>••-

^ « «««««««« m den Hatoniaceen feststeilen zu konnen.

t
Kgs»ssaissr—-— '

~ a"
Cyathaacaan und 2- TOr

e
a ^^an ab^aaehen von den Gleicbeniaceen, die einzige

1. Cyathaacaan. - Sie ouri*
, ^ Targleich dar Aphlabienbildung iiberhanpz

Die fTeichaelia-yruKziii*- ^^ der Hiille entbehren, beaonders denan der
geschlossenen Cyatheaceen-tK>ran, ^^^ ^^ ^ ^^ 25ipfchen vereinigtan Sporangien

42*oMtia-Gruppe. Denken ™*™ yasBMM|geachlo«s«n und dia Blattbreite redu-
cer Alsophila P°d0P^llaJ.\l a^ unserm Fall aehr nahe komaan durfte.
ziert, so.haben wir e

^
nB^' cvathaacaenatfeime wiaderholt gefunden, ohne daas

Ubrigens sind m der wiu *
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man bisher die zugehorigen Wedel kennen gelernt hatte.

2. FUr Gleicheniaceen-Verwandtschaft spricht eine ganze Reihe habitueller Ei-

geritual i chke i ten

:

Die Gabelung, die dann in Fiederung iibergeht, be sitzt analog die Sektion Dt-

plopterygium Diels der Gleicheniaceen. Allerdings ist uns eine typische Adventiv-

knospe nicht erhalten. Doch scheint diese auch den Gleichenien bisweilen zu feh-

len.

Pie Fiederung selbst hat ausserord^ntliche Shnlichkeit ait der auch bei Glei-

chenien vorkommenden (z.B. bei den nordischen Gleichenien HEERs) . Nur sind bei

WeiGhseli a die Sekundarfiedern langer und steifer gebaut, geeigneter, ihr eigenes

Gewicht aufrecht zu trageri (Verdickung an ihrer Basis! )

.

Einzelcharaktere, die diesen Vergleich untersttltzen, sind z.B. die feine, er-

habene Mittellinie auf der Rtickseite der Fiederspindeln < vergl. HEXR, Abb. von

Gleichenia longipennis) , besonders aber die Andeutung yon rtickwarts gerichteten

Basal-Fiederblattchen der Sekundarspindeln bei Kreideformen und ebenso bei einzol-

nen fiedrig gebaut en Gleichenien der Gegenwart.

Ein wirklicher Unterschied liegt in der gabeligen Nervatur der Gleichenien

gegeniiber der net zmaschigen der Weichselien. Vielleicht jedoch ist letztere aus

ersterer hervorgegangen, wie man das z.B. auch innerhalb der Gattung Laoaopteris
verfolgen kann. Bei der Weiohaelia KEUNAMNs scheint - wenn die Zeichnung korrekt

ist - die Dichotoaie der Seitennervchen noch durchzuschimmern. Auf ubergange wird

in Zukunft zu achten sein.
.

Einen recht abweiehenden Charakter besitzen anscheinend unsere Weichselien in

ihren Fruktifikationen." Vielleicht atellt in diesem Puhkt die We iohselia NEUMANNS,

wo keine Reduktion der fertilen Blattchen stattgefunden hat, die Veraittelung her.

R e s u 1 t a t .

Die Weichselien bilden eine ganze Foragruppe, die kauni ira Rahaen einer Art zu

fassen ist. Sie weisen vor allem auf Verwandtschaft ait den Gleicheniaceen und
zeigen iiberdies gewisse Parallelen -zu den Cyatheaceen. Von gabeligem Aufbau sind

sio zur .Bildung vernaltnisaassig grosser Fiederwedel Ubergegangen, Hand in Hand
ait dieser Entwickelung Vollzog sich eine hochgradige Spezialisierung der Blatt-
nervatur, die netzig wurde, sowie eine Arbeitstei lung: Beaondere fruktifizieren-
de Wedel trugen aehr zahlreich zu gut geschiLtzten Synangien zusamraengeschlossene
Sporangien, Der weitgehenden Spezialisierung entspricht auch der Be sit z der ei~
genartigen Aphlebien, die sterile wie fertile Wedel in unentwi ekeItem Zustand ein-

hiillten, aber auch nach Srfullung dieser Aufgabe T»ch stehen blieben.
Wie weit die Weichselien eine vBllig einheitliche Gruppe bilden oder vielleicht

nur, wenn auch nahe verwandte, Parallelentwickelungen darstellen, d-as muss sich
im weiteren Verlauf der Forschung zeigen.

Bezeichnend ist, dass gerade diese hoch spezialisierten Formen ausgestorben
aind.

SOLMS-LAUBACH hat in seiner "Einleitung" ge3agt, Matonia schwanke in ihren
Charakteren zwischen Cyatheaceen und Gleicheniaceen. Ahnliches haben wir von Wei-
ohaelia darzulegen versucht. Halton wir das ait BOMMERs Resultaten zusammen, der
an Hatoniaceen-Verwan&tschaft der Weichselien glaubt, so folgt, dass die von BOM-
iHER und uns gowonnonen Anschauungen bei aller Verschiedenheit ia einzelnen sich
aufs Ganze gesehen wechselseitig bostatigen. - Merkwiirdig ist die habituelle Pa-
rallels zu gov/isaan Pteridosperaen (vergl. oben).

Geolpgisch-etratieraphi ache Stellun^ .

(Vergl. auch GOTHAN 1910.)

Aus dea nordwest-deutschen Weald SCHENK nicht bekannt; tritt wchl erst ia
Kauterivi.en bzw. 0. Valanginien auf. Vorhanden im engl. Weald (z.B. SEWARD) . #B!
SALFELDs Parallelisierung, -wenach das engl. Weald viel waiter in die Unter-Krei-
de hineinreicht als das deutsche!
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Bernissart (SEWARD, BOMMER) sog. Wealden unsicheren Alters ; im Neokomsandstein
vieler Gegenden (vergl. unser Exemplar vo* Borgberg) ; oberes Hauterivien (?):Strohberg bei Quedlinburg (RICHfEH)

; Barr^ien (?); Langenberg bei Quedlinburg,
Stemberg-Klippen bei Bornecke;

001 6»

Wernsdorfer Schichten (Barremien bezw Apt);
Aptien (z.T. viell. Albien) : Dornten, Halberstadt;
Alb i ens Bohrung Peine'; bei Hildeshein ( Gaul t ton nach GOTKAll)?"; Westfalen (verrl.
GOTHAff bzw. H0SIU3 u, v.d.Marck)

;

'
*

5

Ryedale sand stein Schwedens (nach NATHORST., aus Mecklbg. Geschiebe) "Weiohselia
erratica " Nath.
Russland, Klins.cher Sandstein (ist a *Aaplentiea Klinensia ")

;

Peru (nach NSUMAM u, ZEIILER)
;

Nordamerika, Black-Hills.*-Regien; tritt hier etwa Mitte der Unterkreide plQtzlich
auf und ist dann stellenweise recht haufigj

(?) Shastaform. Kaliforniens (? = Gleiohenia Gilbert -^Thomaoni Fontaine )

.

Wenn wir aueh auf eine Identifikation mit Peoopteris Geyleriana Math* (llord-

amerika, Japan) als au unsicher versichten (vergl. dagegen 5E¥ARD 1900, in Flora
von Bernissart J, so gehort doch Weiohaelia mit zu den Beweisstiicken fur einen
weitraumigen Florenausgleich in jener Perdode. - Das Zuriicktreten oder Fehlen der
Weichselien in der nordischen Kreide, wo die Gleichenien ausserst zahlreich sind,

weist mogl i cherwei se hin auf eine wechselseitige Vertretung der beiden Kreise

(notlg genauere Horisontvergleichung!) . Da so die Weichselien erst nach dem deut-

schen Weald aufzutreten und nicht in die Obere Kreide hiniiberzugehen scheinen,

.

kann man sie als eine Art Leitfossil fur jene Periode betrachten. Vielleicht wird

ein genaueres Studium der einzelnen Reste bzw. der verschiedenen lypen unfer ge-

wissenhafter Beobachtung der .Horisonte die Moglichkeit weitergehender stratigra-

phischer Auewertung ergeben. - Augenscheinlich befand sich die Gruppe damals in

uppiger Entfaltung. Wir werden deshalb wahrscheinlich auch slemlicn rasche Urnbil-

dungen annehmen diirfen.

GLEIGHENIA spec. of. LQiJGIPSNNIS Ileer.

HEER, Flora foss. arct. Bd. Ill, Taf. VI u. Till.

Ein Exemplar aus dem TTeokomsandstein «vom Heidhornberg bei Iburg (K. ANDHEE,

der Teutoburger Wald bei Iburg, Diss. GSttingen 1904). - Unsere Fig. 16 .

Kegativ der Wedel-Unterseite (L&ngshalfte) . Kei-

ne Fruktifikation.
Das sunachst stark an Weichaelia erinnernde

Stuck unterscheidet sich davon sehr bedeutend durch

den Habitus.' Die Sekundarspindeln stehen nicht, wie

meist bei Wei.chselia, in leicht spitzem, sondem. in

± reqhtem Winkel zur Rachis, selbst etwas nach nick-

warts gewendet. Dabei sind sie nicht so steif und

gerade wie. bei jener, sondern diinn und schlank u.

gelegentlich flach schlangenformig gebogen, sodass

sie sich lokal gegenseitig uberdecken konnen.

Durchschnittsentfernung der Sekundarspindeln kaum

1 cm, Lange der einzelnen Fiederblattchen bis 6 mm.

Eine vollige Identitat unseres Fossils mit

Gleiohenia longipennis ist nicht nachzuweisen. Be-

merkenswert noch einige Charaktere der Fiederblatt-

chen: Meist leicht vorwarts gerichtet, scheinen sie

™«. i« m -^*r,in cf nahe'den Spindelbasen in rechtem Winkel abzustehen
Pig. 16. Gleichena cf. ^ ^ ^ fc .^^ ^ yon Gleicherien
longipetnia. 4 : 10. ^ fa |onst T)ekannten Weise etwas riickwiirts gewendet.

T , . u
*.' w+ „***ranfit bis etwas dachaiegelig. Scheitel der Einzelblatt-

Ihre Stellung 1st dicht ?^ a
l̂3eits dor Mitteladem waren die Blattchen stark

chen etwas abgerundet spitz.
d^ A^dnick der UriterSeite als starke

aufgewolbt, weshalb die Mitteiau ^
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Farcho hervortritt. Gewolbte Piederchen nit umgeroll ten Randern erwahnt HEER bei

Gleichenia Gieaekiana. - Auch Gleichenia MordenaJcJoIdi Heer we 1st gewisse verwand-

te Ziige auf.

Vorkommen von Vergleichsformen:

Gleichenia Zippei Heer ~ weicher, grauer Mergel von Quedlinburg (nach HEER selbst)
\

wohl Senon? (HEER meldet von dort noch: andere Gleichenien).

Aus dem Weald N.W.-Deutschlands und aus den Wernsdorfer Schichten von SCHEME keine

Gleichenien angegeben (vielleicht positives Ergebnis bei Neubestimmung?)

.

Engl. Weald. - SEWARD zieht in 2 Fallen unverbindliche Yergleiche mit Gleichenien.

Xlin-3ands*ein - vielleicht "Aaplenitea riinenais" s.T.? ( TRAUTSCH01D ; bes. Tafel

XX, Fig. 3).
Bernissartien; Gleichenien bzw. Gleiohenitea nach SEWARD und B0MM1R.

Moletein (Obere Kreide) : Nach HEER Gleichenia Kurriana\

Aachen (wohl Senon): jfach DEE.-ETT. : Eine Reihe kleiner Gleichenien.

Kreide von Bchmen (nach YE10NOWSKY) : Gleichenia Zippei Cord* (i. d. Perutzer Schich-

ten allgeniein) ; Gleichenien in grosserer Artenzahl.

Nach HOSIUS v.d.MARGK: einige die Konesschichten Grunlands ganz besonders charak-

terisierende Gleichenien steigen in Deutschland bis ins Senon auf (unter *J£bl£ri-

on primigenium* erwiihnt)

.

XJ. Kr. Black-Hills: Gleichenia Zippei (Corda) Heer?

U., Kr. Maryland - Survey: Es fehlen Angaben liber Gleichenien wie iiber Weichselien.
Shasta-Form: Gleichenia Nordenskjoldi Heer?
Gl. Gilbert - Thomsoni Fontaine ru sp.

Die typischen Gleichenien, zu. tenen unser Rest gehort , sind wohl weitaus a^
schoneten und reichsten aus Grdnland bekannt. Ihr ± 'volliges Fehlen im Wealden
gibt ihnen ihre Stelle als Charakterpflanzen der Kreide. Glieder der mesozoisehen
Dauerflora scheinen sie nur nach ihrer weiteren Familie zu sein. Die entsprechen-
den kleinblat trigen Formen ("Gleichenites" etc.) diirften alter und insofern ftLr

die Kreide weniger bezeichnend sein.

IJber die wahrscheinlichen Beziehungen zwis.chen den typischen Gleichenien und
den We-ichselien vergl. unter Weichselia.

SAGENOPTmiS HBOCOMIENSIS Ihi. u.v.d.Uarck.

HOSIUS *.v.d. 14ARCX, Flora der westfalischen Xreideformation, Taf. 44, Fig. 194.

2 Abdriicke vom Hohnsberg bei.Iburg (inarine Schichten). - Das eine der beiden
Blattchen stark urn seine Queraxe zusarnmengerollt.

SAGENOPTSRIS MANTELLI Schenk.

SCHEHK, Flora d. nordwestd. Wealdenfonnat ion, Tafel XXXI, Fig. 5. - Wenig deutli-
cher Sandsteinabdruck. - Neokomsandstein Borgberg, Steinbruch nordl. Sch8nhof.

ZAUlOPtr/LLUM BUCHIMWS (Etiingahauaen) Nathorat.

Pterophyllum Buchiamm. Ett. in SCHEHK, Wornad. Flora S. 8, Taf. Ill, Fig. 5.
Zamitea Buohionus Cstt.) Seward 1895, Wealden ?1. II, S. 79 .

ZamiopnylluM Buchiamm Math. 1890, Denkschr. Ak. Wien LYI^ 3. 46 u 49 Taf.
II, III, T.

Dioonitea Buchianus (Ett.) Bornemann in BERRY, Maryland Survey S 332 Taf LI
LII.

Reichliches Material an grosseren und kleinere-n SttLcfcen aus dsm.Barremientcr,

.

von Hildesheim.
Zwei Stiicke aus den Sandstein (Barrenien) vomDreikaiserturm (ffiinenburg) bei

Bielefeld.
Ein Stuck aus der: Kreide sandstein von Quedlinburg.
Unsere Figurer. 17 - 20.



Lipps, Unter-Xreide-Flora.

Fig. 17. Zamiophyllum Buchiahw?*. Nat. Gr.
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Inr-erhaT.'; der Art Zamiorhyllim Buohianum unterscheidet FONTAINE 2 Varieta-
ten, eine Variatic obtustfolius und *ifie Variatio angustifolius. Beide liegen von
Hildesheim vor, ohne dass die Frage der Trennung oder .Vereinigung an unserm Mate-
rial zu entscheiden ware. Vielleicht nur Jugend- und Altersform.

Die beiden Terpen sind bei unserm Material etwa gleich gat vertreten.

Ton den schmalblattrigen Sruvken ist das schonste ein in 20 bis 25 cm Lange

erhaltener Wedel des Romer-fl

Besitz des Herrn Prof. FFAFF
Hum in extremer Entwickc.1 an

(Fig. 17). Bin nur massig erhaltenes Stuck

p des Zamiophyllum Buohianum angustifo-
:htenswert durch seine Grosse und be-

weist mit seinen graa-
ahnlich schmalen, (hoch-
stens 4 mm breil), lang-
en (16 cm messbar, ohne
dass ein Scheitel erhal-
ten ware) , ausserordent'-
lich-weit auseinander
stehenden Segmenten,- dass.

die Mugendform" auch bei
Exemplaren vorkommt, die
nicht so zweifellos ju-
gendlich aussehen. Eire
gelegentliche Bemerkung
HEERS (Fl. foss. arct.
Ill, S. 64) lasst an die
Mogiichkeit denizen, dass
die Belaubung der betr.
Pflanze nicht ganz ein-
heitlich war, sodass et-
wa in bestimm'ten Regio-
nen auch erwachsene
Blatter jugendlichen Ha-
bitus getragen hatten. -

Die Sachlage bedarf wei-
terer Klarung.

Das Scheitelende ei-
nes Wedels, in seiner
typischen, breiten Ron-
dung besonders schon an
einen kleinen Stuck der
Saranlung PFAFF.

Zum breitblattrigen
Typ (bis 12 mm "jgrient-
breite bei unserm Mate-
rial) genoren einwand-
frei 4 Exemplare, von
denen 2 wertvol] sind:

1. Wahrend nach FOU-
TAIHE die Unterseite der

Rachis einen Kiel zeigt, beobachten wir hier den entgegengesetzten Fall: Untersei-
te glatt; langs der Spindel-Oberseite eine Mittelkante, welche die schrag ange-
hefteten.Basalenden der Segmante in deren nach oben - innen gekehrten Ecke eben
beriihrt.

2. Durch die Kombination der beiden Stiicke erhalten wir eine schone Bestati-
gung und s.T. Erganzung der Beobachtungen SEWAKDs iiber die Anheftungsweise der
Segmente: Sie aitzen mit geringer, ganz' lokaler Verbreitorung und leichter kallo-
ser Verdickung an der Vorderseite ihrer Spindel auf. Und zwar ist die von der
Anheftungsstelle aus basalwarts liegende Spindelpartie ihrerseits als Tragpolster
ein wenig vardickt. Der Ubergang aus cUm Sepaentfuss in die S;.indel ist daher

Fig. 18. Zamtophyllwn Buohianum,
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etwas ausgeglichen. Inmerhin ist der Absatz an der Abreisslinie so stark, dass
.er auf dera ITegativ der Blattoberseite als elliptische Narbe hervortritt. Dagegen
scheint bei den schmalen jungen Segmenten der Zusanraenhang von Segaentfuss unfl.
Spindel so gleichmassig zu sein, dass man hier wirklich von einem Herablaufen
der Segmentbasen sprechen kann.

Fig. 19. ZamiophyJlum, Buchianum.
Fig. 2C. Zamiophyllum Buchi-

10.

Die Nervatur lasst sich bei den: beiden Stiicken sehr gut verfolgen. Durch ihr

leichtes Divergieren gegen den Scheitel hin erinnert sie ein wenig an die Gruppe

des Zamites fenoensis.
Neu ist folgende Beobachtung: An dem einen grossen Exemplar (Fig. 18) - es

ist abwendig orientiert - sind mindestens 6 Segoente so urn ihre Axe godreht und

gleichzeitig scheitelwarts umgebogen, dass sie ihre natiirliche Oberseite, die im

Gegensatz su der stumpf schwarzgrauen Unterseite schwarzbraun glanzt, dem Blick

darbieten. Ebenso sind auf dem andem grossen Stuck (Fig. 19) 2 oder 3 Segments

urn sich selber gedreht. Diese Tatsache wie auch die Beobachtung, dass sich die

Blatter bei der Einbettung jeder Unebenheit des Bodens angepasst haben seugt fiir

ihre gescbmeidige Natur uudd fiihrt zu der Vorstellung, dass die Scheitelteile

diesefbreiten Segmente sicherlich haufig, vielleicht in der Regel
?
iibergehangen

haben. „ .

Sonstiges Vorkommen:

Im oberen Portlandien (giganteus-Zone) von Sutherland (SEWABD 1911; zusaftmen

nit •Eln.tirtP'i Sternberaiana und Sphnolepidium Kurriamm ).

£ norI«ftdeutscheTwealden
P
(Oberkirchen :

vergl. SlUOU) 1907) ;

Ire englischen Wealden ( SEWABD J

.

,.,•.,...«. .+
Im NeoWsandstein des Teutoburger Waldes (wahrschemlich 'Dioonites »*•*<*<

me* (HOSITO u.v.d. KAROC). Unsere eigenen Stucke bedeuten hierfur den endgl lti-

"*
SernsdorL Sehichten (erste Aufstellung durch KIDKi3HiD8flQ

Kreioesondstein von Quedlinburg - bisher nidbt nactgwieaen, durch unser

StU
°im

f
pot mac

h
";rilraS zu den Charakterpflanzen (TOH5AIHE)..

In der unteren Kreide Japans (Yokohama, KA2H0HST) bsw. in den Grenzschichten

Jura - Kreide' vielfach in Gesellsehaft von missonia of. schaumburgensls\ eine

zweite Art hier ausgesohieden als Zamiophyllum Uaxmarvii Hath.

Das Vorkommen des Zamiophyllum Buchianum verdient weitere Beachtung. Anschei-

nend «eh6r-e « oereita der oberj*rasr,ischen Flora an, scheint- aber nicht ilbcr dl«

unterf Kreide hinaussugohen. Whrend seiner Blutepariode besitzt es weitesto Ver-
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breitung. Damit wiirde es zu einer Art Leitfossil fiir jene Epoche. - Problem bleibt

die Gattungs- und besonders die Art-Umgrenzung,

DIOONITES DUIJKERIMUS Mi quel.

MI QUEL, Honour. Cycad. p. 30.

3CHMK, ITordwestd. Weald. S. 232, Taf. 34, Fig. 5, Taf. 36, Fig. 1.

SE'A'ARD, Y/ealdenflora II, S. 42.

Etwa 6 Exemplare aus dera Barremienton von Hildesheim. - Unsere Figure 21 -23.

Unser voflSiegendes Material bedeutet zunachst ten Nachweis der Art fiir das
Barremien des nordv/estl. Deutschland. Dariiber hinaus liefert es einige wichtige
Ergansungen zur allgemeinen Kenntnis dieser Pflanze, und zwar

1. beziigiich habitueller Eigentumlichkeiten;

2. beziigiich Beachaffenheit der basalsten Segmente;

3. beziigiich der Verwandtschaftsverhaltnisse und darait der geologischen Be-
ziehungen.

Unser groestes Exemplar (Fig. 21 ) . in 35 cm Lange erhalten, diirfte einem gegen
1 m Lange erreichenden Wedel entsprechen. Sein Basisende fehlt, vor allem aber
wohl seine ganze obere Halfte.

Dem Scheitelteil entsprcht wahrscheinlich ein zweiter Rest (Fig. 22, 23 ) mit
ungewohnlich starker bogenformiger Aufwartsrichtung der obersten Segmente.

Die Fiedersegment chen stehen bei unserm Material tells liickenlos gedrangt,
teils mit Zwischenraumen bis etwa 1 mm breit

#
* Wohl unwesentliche Alterunterschie-

de.
Unmittelbar aus der Abhildung eroichtlich ist folgende Eigentumlichkeit unse-

res grossten Wedels, die wir nirgenda beschrieben finden: Bei ihm weisen schon
die untersten Segmentspitzen eine scheitelwarts gerichtete Krummung auf \ und zwar
reihen sie sich dabei so aneinander,' dasa beiderseits des Fossils ziemlich abge-'
schiossene, nur der Breitenzunahme des Blattes entsprechend ganz schwach diver-
gierendo gerade Linien .ent stehen. - Ahniiche Erscheinungen an lebenden Cycadeen
haufig zu beobachten.

Bei einem Wedel gelang es durch vorsichtige Preparation das basale Ende der
Befiedenmg frei zu legen und festzustellen, dass die Segmente ganz allmahlig kur-
zor werden urn schliesslich in dornartige G-ebilde iiberzugehen. Zu unterst an dem
Fossil folgen dann noch punktformige Hockerchen (22 gezahlt), die zunachst subop-
poniert, zuletzt aber fast in einer einheitlichen Heihe Ubereinander stehen. -

Die JLrtdefinitioh ist entsprechend zu erganzen.
Wertvoller noch diirften unsere Feststellungen zur Verwandtschaft unsere s 0b-

jektes sein. Bereits 1TA07HORST waren gewisse Ahnlichkeiten der Epidermis-Struktur
zwischcn Siooniies Durikeriaiiusw& Pseudooycas aufge fallen, ohne dass er gewagt
hatte eine bestimmte Folgerung zu Ziehen. So finden wir auch noch in GOTHANs
Lehrbuch 1921 beide weit getrennt (Pterophyllumr-Re ihe , bzw. Pseudo cy cas-Jieihe)

,

Unser Material diirfte auf Grund makroskopischer Befunde engste VerWandtschaft
eir.v/ar.dfrei ergeben.

Wahrend bei der Mehrzahl unserer Stiicke die Fiederchen so eingelenkt sind,
dass sich die Bason der beiderseitigen Reihen gegenseitig fast beriihren oder auch
ein schmaler Streifen der* Spinel frei bleibt, zeigt eines unserer Stiicke (mit re-
lativ entfernt stehenden Se-gmentchen) den freien Langsstreifen deutlich als Kiel
entwickelt. Denselben Charakter erwahnt TTATHORST von Pseudocyoas ("Fiedern an je-
der Seite d. Spindel durch die von beiden Rinnen umfasste Mittelpartie voneinan-
der getrennt"). Unmittelbar einleuchtend aber v/ird die Identitat dieser Erschei-
nung durch den Vergleich nit einem in dor Gottinger Sammlung befindlichen Pseu-
docyoas ("Qyoaditea") Roenieri aus dem Wealden. uberhaupt ergibt sich dabei weit-
gehende habituelle ubereinstimmung der Segmente und ihrer Anlieftuiigsweise (z.B.
leichte Verbreitenmg am Unterende

!
)

.

Noch uberraBchender ist jedoch, dass wir auch den spezifischen Charakter auf
dem die Gattung Pseudocyoas begriindet ist, bei unserm Diooni tea-Material fest-
gtellen Honnen. Mehrere unserer Stiicke, am schonsten das mit Scheitel erhaltene-
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Pig. 21. Dioonites Dunkeriamis. Fig. 23. Lioonites Dunker tonus-.
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(Fig. 19 bsw. 20) zeigen den falschen Mittelnerv von Pseudooycas im Anfangsstadi-
um, d.h. die Mittelpartie der Segmente ist aufgewolbt wie bei Pseudooycas, nur
ist sie dabei noch relativ breit, wahrend die seitlichen Partien vernaltnismas-
sig schnal sind, sodass sie als ± scharf abgesetzter Saum erscheinen. - Statt
mit KATIIORST von 2 "Nerven" mochten wir lieber von 2 Leisten oder Kanten spre-
chen. die die Hohlrinne begrenzen. Ob darin besondere Gefassbundel verliefen,
wissen wir nicht. - Nach unserm Material hat es den Anschein., dass bei alteren
Segmenten der Randsaum haufig durch Weitergreifen der AufwSlbung vollig verdrangt
wurde.

Polgemng: Pseudooycas ist ein starker spezialisierter Dioonites- - Damit
riickt auch die geologische Geschichte dieser Pflanze in ein neues Licht.

Stratigraphisches.

"Dioonites Uathorsti » nach SEWARD Yorkshire-Flora (Dogger).
Erste Erw&hnung von Dioonites Dunkerianus selbst wohl Lias von Steierdorf in

Siebenbiirgen. ANDRAE Taf. XI, Fig. 2, 3 {" PterophyllumDunkerianum* Goepp. bzw.
* Pterophyllun rigidwn And.) .

Dioonites Dunkerianua ausser Weald Nordwest-Deutscblands auch im englischen
Weald (SEWARD).

Dioonites dhietinus Miquel tfeald Nordwest-Deutschlands wohl nahe verwandt
(Zeichung bei SCHENK las at falsche L'ittelader vernuten?).

Dioonites (Pterophyllun) Lyellianus Dunker Korwest-deutsch. Weald verwandt.
Dioonites (Zamites) speciosus Ileer nach RICUTER U.-Kr. Quedlinburg.
Mehrere eng verwandt e Formen in der U.-Kr. Gronlands (HEER) ; davon steht Za-

mites speciosus Beer dem Dioonites Dunkerianus am nachsten.
Auszuschl lessen ist dagegen der Dioonites Dunkerianus, den WARD (Mesoz. Flora

^

1905 abbildet.
Pseudooycas.

4 Arten Cenoman Gronlands (NATH0R3T)

.

Wealden (Gottinger Exemplar vom Osterwald, Cycadites Moertteri » vergl. auch
HOLDER u. HALLE 191.5)

.

Wahrscheinlich hierher die- me ist en "Cycadites 'Gormen; z.B. Cycadites Rajma-
halensis bei FEISTMAHTEI u.s.w. Kaum anders aufzufassen. Interessant ist, wie der
Autor sich miiht, Erscheinungen zu erklaren, die bei Voraussetzung einer normalen
•Mittelader allerdings schwer verstandlich waren. Wahrscheinlich auch hierher Cy-
cadites Ileerii Schenk (?) - Wernsdorfer-Flora (vergl. Cycadites confertus Oldh.
and M&rris, Rajmahal Hills, Taf. 48, Fig. I, FEISTMANTEL 1877).

Eine Dauer der Dioonites-Pseudocycas-OrMp-pe vom Godwana Indiens iiber das deu-
tsche Weald bis zum gronlandischen Cenoman scheint sonach ziemlich sicher. - Mog-
licherweise ist Dioonites Dunkerianus geeignet, den Anschluss der Pseudocycas-
an die Pterophyllwrt-GrvLpve zu vermitteln.

OTOZAMITES sp. cf. HOHENSGGEHI Schenk.

Podozamites Hoheneggeri Schenk , Flora d. Wernsd. Schichten S 9 Taf II
Tig. 3-0. '

Cf. Glossozamites Schenk ii Beer> Flora foss. arct. Ill, S. 69, Taf. 16, Fig.

Zwei Exemplare aus dem Barremienton von Hildesheim (Romernuseum, Samnlung
FFAFF.)- Unsere Fig. 24 .

'
6

7on den beiden Exemplaron ist das abgebildete das Scheitelstiick eines Y/edels
doch ohne vollig erhaltenen 3cheitel selbst. Das Fossil ist so geknickt d-ss
sein unterer Teil die Riickseite zeigt, wahrend die obere Partie normal orientiert
ist. Dabei ist letztere ttber. die Unterseite ubergeklapot, "lass s"h die Se^en-
te z.T uberkreuzen. - Das zweite Exemplar ist grosser, liegt aber ganz ruckwen-
dig. Spmdel ganz flach geschlangelt . Scheitelpartie fehlt hier vollLSCHENK hatte von seinpm P^m^w ,'^ rr~u~. , „.

vuxxig
SCHENK hatte von seinem Podozamites Hoh *i ausdriicklich gesagt, Thrchen
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er Basis der Segmente fehlten. Vermutlich hat er darunter relativ eross„ yerotehen wollen. Jedenfalls gibt seine Abbildung kleine Ohrfhendentlich zu erkennen, weshalb wir J - "
fertigt ansehen.

Die Ausbildung der Ohrchen bei m
bar. Hier wie bei SCHENKs Ttfernsdorfei

Namen Otozamt fur wohi gerecht-

erra Material isb schwach, aber unvericenn-
Pflanze handelt es sich um jerie Gruppe der

Otozamiten, die SAPORTA an Otozornitea pte-
rophylloidea Brongru anschliesst und bei
der die schwache Entwickelung der Ohrchen
bisweilen eine Scheidung von gewissen Zami-
ten s-chwer macht. Tatsiichlich vergleicht
SCHENK seinen " Podozam'ttea Hoheneggeri" in
erster Linie mit dem Zamitea Fenoenaia aus
dem weissen Jura.

Leichte Unterschiede unseres Materials
gegeniiber den Stiicken SCHEHXs:

1. Die Masse gehen etwas iiber die der
von SCHENK abgebildeten Exemplars hinaus;

2. In unserm Fall etwas starkere Auf-
wartsrichtung der Segmente und stets Andeu-
tung von Sichelkriimmung derselben;

3. Die Segmente stehen dichter , bei
SCHENK z.T. durch Liicken von der eigenen
Breite getrennt.

Wahrscheinlich ist unser Rest also mit
SCHEHKs Podozamitea Hoheneggeri nicht genau
identisch.

Vorkommen bzw. Vergleichsformen.
Von Quedlinburg fiihrt RICHTER Gloaaozomitea Sohenkii Heer (?) auf. Vielleicht

mii unserer Form identisch. HEER hatte Gloaaozomitea Sohenkii urspriinglich mit
Podozcmitea Hoheneggeri vereinigt.

Im Weald Uordwest-Beutschlands noch ein typischer Otozornitea, der jedoch ganz
kurze, breite Fiederchen besitzt: Otozornitea Zlipateinii Schenk. Ein Otozornitea
ferner nach SEWARD SCHENKs Dioon itea Goppertianua . Yon den bei SEWARD (Wealden II,
Tafel I) abgebildete.n Stiicken sieht eines dem unsern ziemlich ahnlich. - Mogli-
cherweise konnte auch Podozamitea Neumanni Schenk hierher gehoren. - Im engl.
Wealden koramen Otozamiten wie Glossozamiten vor.

Aus den Wernsdorfer Schichten nennen wir noch den typischen Gloaaozomitea Zit*-

telii, ferner Gloaaozomitea (bzw. Otozornitea) obovatuai aus dem Neokom der Schweiz-
(Stanzer Horn) den Zamitea Koufmonni Heer.

Den Eindruck enger Verwandtschaft macht, obgleich der Nachweis der Ohrchen
fehlt, der Otozornitea Goppertianua Seward , den NEUUAIOJ aus der Kreide von Peru
(•neben Weichael ia\ )auffiihrt.

Eine ganz analoge fthrchenbildung wie^in unserm Fall finden wir klar wiederge-
geben z.B. bei Otozornitea giganteua Hamahaw Thomaa in Jurass. Flora of Kamenka
1911, ferner bei Otozornitea (Williomaonia) oaxacensis var. out ap. nov. (WIELAKD,
Flora liassica Mixteca alta, ?afel 19, Fig. 4, 5).

Gesamtergebnis:

Unser Otozornitea, Hoheneggeri 1st ein Mitglied der Jura- U. -Kreide- Einheits-
flora (Otozamiten seit Rhat J . Vc5n der einfachen Zawi £s3-Grundform hat er sich nicht
so weit entfernt wie andere Otozamiten, sondern ist insofern vernal tnismassig pri-
ttitiv.
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PODOZMITES op, of. AFFII/IS Schenk.

SCHENK, Flora d. Wernsdorfer Schichten, Taf. Ill, Fig. 8.

Ein Exemplar aus den Barremienton aus Hildesheim. - Unsere Fig. 25 .

Blatt, lanzettlich-aval. Grossenverhaltnisse vergl. Figur. Spitze abgestutzt

;

Basis, soweit sichtbar, allmahlig in einen Stiel verschmalert. Rand hebt sich als
schmaler, fiacher Saum ein wenig liber die Schichtflache heraus, besonders in der
untern Blatthalfte. Etwa 20 locker stehende, parallele, sehr gleichmassig ver-
laufende, leicht konvex hervortretende Nerven, die gegen den Scheitel kaum konver-
gieren. Die ganze Breite, die Nerven sowie ihre Zwischenraume, zeigen sich unter

der Lupe sehr fein gestreift. Ferner bemerkt man bei Lu-
penvergrosserung eine feine Querrunzelung auf den Nerven,
besonders deutlich im unteren Teil des Blattes. - Fahrend
das Blatt scuist normal liegt, ist in seiner unteren Half-
te eine Partie, die sich los'gelost hatte, revers wieder
aufgeklebt: Die Riickseite lasst nur Spuren der paralle-
len Langsnervatur und feinste Querrunzelchen erkennen.
Das Gewebe war kraftig-lederig. Eine sternformig geplatz-
te Stelle weist auf einen Blattpilz hin. - Das Fossil
eignet sich zu Mazerations-Praparaten.

Vergleichsformen und Verwandtschaft

:

Wahrscheinlich mit unserm Stuck identisch ist Ppdo-
zamites obtusus 7e2. aus dem Cenoman Bohmens (Gymn. Bohm.
Kreide-Form. Taf. I, Fig. 8/9).-- Auch hier die genau
gleiche Nervatur und Streifung, ferner "die Blattrander
im SandBteine.dick und schaff abgedriickt". Spreite all-
mahlig in einen langen Stiel verschmalert. Wahrschein-
lich ist also auch unser Stuck so zu erganzen.

Zamites Meneghiai Zigno (Fl. ool. II, Taf. 31, Fig.
Fig. 25. Podozamites 4a, 4b) bietet den Gesamthabitus eines entsprechenden
specie/, af/inis. ca. Wedels. Auch hier die Nerven wie in unserm Fall nicht

Nat. Gr. gegen den Scheitel konvergierend.
Analog verlaufende Nerven und Streifung ausser der

Nervierung bei Feildenia (HEER, 1878 Fl. d. Grinnel-landes, Taf. I, Fig. 3 - 11,
besonders Fig. 9b!). Nervierung plus Streifung unter Umstanden auch bei* Pho&vi-
cops is (Phoeaia. angustifolia Beer bei SEWARD, 1911).

Ohne die heuerdings viel diskutierte Frage der
'

Pq&o&qm ites-Verwandtschaft ir-
gend losen zu wollen, mochten wir auf gewisse Ahnlichkeiten unseres Restes mit
Vertretern der Ginkgophyten aufmerksam machen (NB! SCHUSTER 1911 halt Podozamites
fur eine primitive Koniferenfamilie, abgezweigt von den Cykadofili einen wohl an
der Basis des namlichen Stanmes, von dem die Ginkgoinen ausgegangen sind'

)

1. Der Verlauf der Nerven, die nicht kohvergieren, erinnert an Gtnkgodiim
S/athorstii(ver£l. YOKCTAKA, 1889).

ff

2. An Ginkgodiwn orincert auch etwas der kraftige Rand (vergl. auch SCHEKKs
Zeichnung von Zamites obovatus, Tafel I, Fig. 7, 7a in Wernsd* Fl ^

3. Sehr ahnliche Querrunzeln auf den Nerven bei Baiera multipartita Schimper
(SCHENK, Wealden, Taf. 24, Fig. 5, 7, 8).

^
Dass bei Ginkgophyten auch ungeteilte Blatter vorkommen konnen, beweist Sret-

mophyJ-lum Thomas,.

*Podozamite& diirfte eine recht het erogene Gruppe sein - das zeigen auch un-
sere iibrigen mit gleichem Gattungsnamen zu bezeichnenden Reste. Horizont- und
Fundpunktsvergleichung im einzelnen haben wenig Wert vor Anstellung gernigender
Spezialstudien - Hauptbliite im Jura. - Aus dem Weald Nordwest-Deutschlands wie
aus dem Englands finder wir Podozamiten nicht erwahrit; aus den Wernsdorfer Schich-
ten gibt SCHENK 4 Arten an. - Wahrscheinlich aus der oberen Kreide des Langenber-

• -ch ERY/IN SCHULZE ein Stuck cf. PQaozanites latiperJs Heer
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PODOZAMITES VALISNEEIOIDES n..3p.

Vergl. HEER 1878 Vallisneriites Jurassicus in Beitr. z. foss. Fl. Sib. u. d.
Amurlandes ; Taf. I, Fig. 22-27, bes. Taf. 26 u. 27.

FEISTMANTEL 1877 Podozamites lanoeolatus genuinus bzw. var. spathulatus in
Fl. of the Jabalpur Group Taf. IV, Fig. 6, 11.

ZIGNO, Fl. oolithica Bd. II, 173/85, Taf. 41, Fig. 1 Podozamites Zeilleria-

25, Fig. 7. Podozamites lan-WARD 1905, Status Mes. Floras of the U. St Taf.
ceolatus latifalius (Fr. Br.) fleer.'

Ein Exemplar aus dem Barremienton von Hildesheim; Romer-Mus. - Unsere Figu-
ren 26. 27.

Unser Stuck erlaubt die Kombination zweier bisher getrennter Blattypen (Val-
lisneriites + Podozamites lanoeolatus sp. bzw. Zeillerianus) . Den soil der Name
Rechnung tragen. Da iiberdies noch ein Charakter neu hinzutritt (vergl. das Fol-
gende!), diirfte dieser spezielle Formkreis der Podozamiten ausreichend gekenn-
zeichnet sein als ein ziemlich selbstandig stehender. Endgiltiges wird sich wohl

Podozamites vallisnerioides,

nov. spec. 1,6 : 1«

Fig. 27
. Podozamites vallisneri-

oides nov. spec. 6,5 J 1.

erst nach Auffindung der zugehorigen Fruktifikationen sagen lassen.

Bei Vallisneriites handelt es sich nach HEER urn lange, schmale, parallelsei-

tige Blatter welche von sehr zahlreichen Langsnerven durchzogen sind. Diese wie-

der werden durch zahllose, in regelmassigen Abstanden angeordnete Queraderchen

verbunden 'die jedoch nicht liber die ganze Blattflache weglaufen, sondern imaer

nur von einen Langsnerv zum andern reichen. Insgesamt entsteht ein feines Netz-

werk aus rechteckigen Maschen .

Trotz kleinen Abweichungen nach Breite der Blatter (unser Exemplar ein wenig

breiter 5 mm im Max. gegen 3,25 bei Vallisneriites), nach Dichte der Nervierung

(mehr als 20 Streifen pro mm gegen 17 bei HEER), vielleicht auch nach allgemei-

ner Beschaffenheit der Blatter (•aarthfiutig" bei HEER, in unserm Fall lederig),

erscheint eine ganz enge Verwandtschaft dieser Fossilien aus den angeblichen Jura

von Irkutsk bzw? der Kreide von Hildesheim kaum zweifelhaft.

Andererseits ist, obwohl unserm Blatt die ganze Scheitelpartie fehlt, die

Ahnlichkeit mit den betreffenden Podozamites-Kesten FMSTHAHTBLs und ZIGITOs iiber-

zeugend Ganz charakteristisch ist die Verschmalerung des Slattes dicht vor der

Basis (auf 3 mm). Der Fuss selbst ist wieder ein wenig breiter und etwas verdickt.
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Unterseite des Blattes matter und rauher als. die etwas glanzende Oberseite. (Der
basale Teil zeigt die Unterseite; dagegen ist die obere Halfte unseres Blattres-
tea, die sich losgelost hatte, in norraalwendiger Weise wieder aufgeklebt). Zu der
neuen {Combination der typischen Blattform mit der nnter der Lupe zu beobachtenden
typischen Blattoberseite zeigt der Rest nun auch noch einen eigenttimlichen, ganz
neuen Charakter der Blattunterseite : Hier liegen in Langszeilen angeordnet als
kleine, weisse Grubchen, bei Lupenvergrosserung sehr deutlich zu sehen, Spaltoff-
nungen von Gymnospermenart (Fig. 27 ). Ihre nahere mikroskooische TJntersuchung
stent noch aus. - Es bestatigt sich also, was man vermuten konnte, dass diese Res-
te nit Vallianeria nicht das geringste zutun haben. - Das die Riickseite zeigende
basale Stuck ist quer gerunzelt, hauptsachlich nahe der Anheftungsstelle. - HEER
konnte bei Vallisneri ites nicht recht klar werden iiber das Vorhandensein starke-
rer Nerven. Durch unser ^Exemplar gewinnen wir den Eindruck, dass. die typische Netz-
skulptur nur den aussersten Zellschichten angehort, wahrend im Innern starkere
Leitbiindel zu verlaufen Bcheinen. Ihnen entsorechend lassen sich aussen etwa 8
flache, unscharfe Langsripoen unterscheiden. Ausserdem ist gegen die Anheftungs-
stelle zu die Kittellinie des Blattes etwas starker, aber gleichfalls flach, her-
ausgehoben, und zwar wowohl an der Ober- wie auch an der Unterseite.

Das Blatt war anscheinend von Pilzen befallen; mindestens an einer Stelle,
wahrscheinlich an mehreren, ist uber einer Anschwellung deutlich die Epidermis
geplatzt.

Das Blatt war zweifellos sitzend, nicht stengelumfassend wie HEER im Gedanken
an Jffonokotyle fur seinen Vail isneri ites konbiniert.

Wir verzichten auf die Diskussic
suchungen sind hier am I

interessantes Glied der mesozoischen Gymnospermenflora, systematisch beachtens-
wert wie auch nach seinen stratigraphischen Beziehungen.

PODQZMITES LOIJGIFOLIUS ru »pm

(Vergl. Zamites angustifolius Schenk, Fl. d. Grenzschichten, 3. 158, Tafel
35, Pig. 8.

Vergl. Nageiopsia longifolia Fontaine, 1890, Potomac-Flora, S. 195 Tafel 75
- 79, 85.

BERRY in Maryland Survey 1911, S. 384, Taf. 61.)
Samnlung GSttingen. - Unsere Fig. 28 .

Ein junger Langtrieb, 12 cm erreichend, die Blatter ungerechnet. Die letzteren
von denen etwa 15 ± deutlich sichtbar oder doch in Spuren angedeutet sind - z.T.
nur die Anheftungsstellen - erreichen mindestens 10 cm Lange, wahrscheinlich er-
heblich mehr. Sie^ standen ± paarweise bzw. opponiert. Die der rechten ^eite tre-
ten unter der Spindel haraus, die der. linken sind oberseits der Spindel auf deren
linker Halfte angeheftet. Ein Blattscheitel nicht erhalten. Breite der Blatter et-
wa 0,5 cm im Maximum. Gegen die Basis sind sie allmahlig verschmalert , doch nicht
bis zu einem eigentlichen Stiel

; vielmehr sind sie mit ganz leicbt verstarktem
Fuss quer zum Zweige sitzend. Moist stehen sie zu ihm in ziemlich spitzem winkel

.

Die parallels Adern - et^a 10 * sind auf beiden Seiten der Blatter sichtbar und
scheinen, je nach der Beleuchtung, aus 2 oder mehreren Nerven zusammengesetzt zu
sein, entfernt erinnernd etwa an Corda ties-Art en.

iiervorragenies Interesse bietet die Scheitelpartie unseres Stiickes: Gerade in
Verlangerung der Sprossaxe lieger 2 Blattpaare, je fast genau sich deckend, aufei-
nander. Sie sind mindestens 10 cm lang, besitzen aber nur etwa die Halfte der vol-
len 3reite. - Unser Stiick beweist so: Es ist kein Zufall, dass wir mehrfach an Ab-
bildungen entsprechender i^do^cwiiiea-Exemplare die Blatter un den Scbeitel beson-
ders dicht beisaranen finden (vergl. SCHSI-2C, Crenzschickten, Taf. 35 Fir 8" Tafr
37, Fig. 1, Zcm'ttea distorts; WARD, Stat. Mes. Flor. 1900, Taf, 63, Fig. 4 p do-
zamites lanceolatua Broun). Offenbsr waren unaere scheitelstandigen Blatter noch
in der Entwickelung und haben die embryonal e Lage noc* nicht ganz aufs-egeben In
dieser waren sie enE aufeinander gelegt, sodass sie sich gegenseitig deckten
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vielleicht paarweise. - Aber auch abgesehen von jenen jUngsten und schmalsten
Blattern liegen im oberen Teil unseres Fossils mehrere, etwa 3, unmittelbar ne-

ben- and aufeinander und gleichzeitig gerade auf der Spindel. Das zeigt, dass
auch sie sich wohl noch nicht sehr weit aus der Gedrangtheit der Knospenlage ent-
fernt hatten. - Wollten wir eine Knospe zu rekonstruieren versuchen, so iniissten

wir sie wahrscheinlich recht gross und lang annehmen, vielleicht ahnlich wie bei
Cordaiten. Nach Cordaitenart riickten
dann die Blatter mit der Intwi ckelung
des Triebes allmahlig auseinander, wo-
bei die herzstandigen am langsten nahe
beisammen blieben (oder dauernd ein
kleines Endbuschel uildeten?).

Damit koraraen wir zu einem ziemlich
vollstandigen Verstandnis unseres Sttl-

ckes, bei dera der Gegensatz zwischen
dem recht zarten Zweige und der verha.lt-

nismassig grossen Zahl langer kraftiger
Blatter auffallt: ein solcher Bau war
wohl nur moglich bei sehr weitgehender
Vorentwickelung der Blatter in der ge-

meinsamen Stammknospe.
Leider sagt uns dieser interessan-

te Einblick in die ontogenetische Ent-
wickelung der Pflanze doch nicht s end-

giltiges uber ihre Verwandtschaft. Das&,

es sich bei diesem Podozami tes nicht

urn einen Cycadeenwedel handelt, halten

wir fur ziemlich sicher. Die anschei-

nend paarweise opponierten 31atter er-

innern stark an Nageiopsis longifolia
Fontaine, etwa um die gleiche Zeit in

Amerika auftretend. Der Hauptunter-

schied liegt darin, das3 bei Hageiop-

sis die Blatter in ganz ausgesproehe-

ne Kammstellung iibergingen unter basa-

ler Drehung um ihre eigene Langsaxe;

sie erscheinen daher gegen die 3asis

hin im Abdruck stielartig scnmal. Mog-

lich ware es, dass junge Triebe von

llageiopsis vor Sintreten der Kammstel-

lung unserm Reste glichen.

Zahlreich kennt man Podazamttee-

Reste ahnlicher Art mit ± opponierten
* Blattern. tfur sind diese gewohnlich

,. u .

,
.-. A , WftWp verwandt 1st vielleicht SCHEMCs Zamites anguatifdltus

nicht so lang ^ne^* Na
^r

V
™aurch seine geringere Grosse, seine angeblich

K^nJSSfiSdlSn dur^d^basale AnsJwellung des Triebes doch wesentlich

abweicht. Mare Scheidung zwischen Podozamiten und IfogeiopHia.
Noch fehlt fer

f^' "^^fe^rdu^hzufuhren sein. - Aber damit aim die
Sie wird an

»f^™f^^Hicht erschcpft . Man kann derfcen an unseni Podo^U
Verwajidtschaftsmogliohkeiten wc Erh-atungszustand der Blatter sehr ab-
t,S ™«'^»^.f!(^^ ; ra3d. Schichten; vielleicht auOh an ^
weichen!); an die &*-«»•cretosa

rt> - Bir.e beachtenswerte.Atmlich-
mcopais ^"a * "Cordaiten {•Poacoraites •) , Analog ist die Anheftungswei-
keit hesteht endlicb mit "»*V Andeutung eines Kissens) ; -analog ware
se der Blatter (quer zur Abstamraung ^ ^^ wlr nindestens kein HinT

dernis^S^eint ^1=^1^ finden. - Cordaiten in der Kreide.ware freilich

Fig. 28. Podozamites longifolius n. sp.



360. Lipps, Unter-Kreide-Flo

ein palaontologischer Anachronisms.

BAIERA (?) SALFELDI 7U ap.

. foss. arct. 4,

114, Tof. XX, Pi
Beitr. z. Jura-

J. 3 c; 22, Fig.

lonceolatua Lindl* sp. (HEER..1876,

Vorgl. bes. Baiera puJchella Eeer: IIEEE
flora Ostsibiriens u. des Anurlandes, 1877,
1 a; 28, Fig. 3; u. 1878, S. 24, Taf. VII,

Auch Baiera palmata Beer und Podoaamite
PI. Spitzberg. Taf. VII, Fig. 4/5).

Vergl. bes. RKiptozanitea Odpperti Sohmalhausen, in SCHMALHAUSEII 1879, Beitr.
z. Jur. Fl, Russlands, S. 32, Taf. IV, Fig. 2, 3, 4 (3ezw. Noeggerathiopsis Bia-
lopi BurO). bei FEISTMANTEL, Godwana-Fl- a.s.w.).

Ein Exemplar aus dem Barremienton von Hildesheim. Samml. Gott. - Unsere ?i~
^xr %9 - Das Blatt ist 18 era lang, im Maximnn 3,2 cm

breit, spathelformig lansettlieh, und verschma-
lert sich ganz allmahlig zu einera Stiel, der ein-
fach die Blattflache fortsetzt; bei l/3 der Ge-
samtlange, 6 cm von unten, hat es noch die halbe
Breit e. Fussende selbst nicht erhalten; doch
wird, den Massverhaltnissen nacb, kaum viel dazu
fehlen. Ebenso durfte das Oberende annahernd dera
wirklichen Scheitel entsprechen. Blatt ganzran-
dig. Nicht- sehr starke Kohleschicht , die die Ner-
ven auf der Ober- wie der Unterflache etwas her-
vortreten lasst. - Auf den ersten Blick scheint
ein Mittelnerv vorhanden zu sein; genauere Unter-
suchung lehrt, dass umgekehrt das Stuck gerade
in der Mittallinie am dlinnsten ist und aus 2 fast
gleich breiten selbstandig nervierten Hal ft en
besteht, die im Leben in ihrem oberen Drittel
Oder noch weiter hinab durch einen Schlitz ge-
trennt waren. Viellelcht erst bei der Einbettung
oberer Teil der linken Blatthalfte etwas liber
die rechte weggeschoben. Dem linken Rand der
rechten Blatthalfte entspricht die feine Xante,
die in gerader Verlangerung der im untercn Drit-
tel ganz deutlichen Mittellinie liber die linke
Halfte des Fossils Segen den Scheitel hin ver-

!
lauft. Mit der gedoppelten Blattanlage stimmt
der Verlauf der Nervatur liberein. Diese ist zu
den Randern parallel, auf beiden Blatthalften
sowohl gegen aussen wie gegen bewusste Mittelli-
nie hm sich ein wenig verfeinernd; ganz oben
wird durch die Umbiegung der linken Blatthalfteem Konyergieren vorgetauscht. - Die Aderung
macht einen etwas rauhen, nicht ganz regelmassi-
gen Eindruck; die einzelnen Nerven treten auf
langere oder kiirzere Strecken deutlich hervor
um sich dann zu verlieren. Eine Dichotomie der
Gefassbundel ist, der ganzen in die Lange gedehn-
ten Form entsprechend, nur vereinzelt schwach
zu erkennen. Beide Blatthalften sind ganz flach
konkav, ihre randlichen Telle dlinner als jeweils
die Mitte der einzelnen Blatthalfte. - Lage des
Blattes dorsal oder ventral?

Das Fossil stellt, soweit wir festzustellenvermochten, fur die bowussten Schichten etwas ganz UngewShnliches dar - Da schlech-
te Erhaltungsfahigkeit infolge besondrer Zartheit der Gewebe fur die Isoliertheit

Baiera (?) Salfeldi
. apeo. 5 : 6.
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des Fundes nicht verantwortlich gemacht werden kann, muss die betr. Pflanze re-
lativ selten gewesen sein. - Ihre wirkliche Stellung ist unsicher. In Frage kora-
men als verwandt hauptsachlich Moeggerathiopsis und Ginkgophyten.

Die Grossenverhaltnisse wiirden wohl am besten mit gewissen Exomplaren von
Noeggerathiop3is-Rhiptoza, ites ubereinstimmen, auch die Form, wenn nan das Blatt
als einheitliches auffassen wollte. Und uberdies hat SCEMALKAUSELT von seir.em
miptozamites-F.a.terial das Vorkommen von Mittelfalten beschrieben, die einer Mit-
telrippe ahnlich sehen und moglicherweise auf enge Bezieliung zu unserm Rest hin-
weisen.

Eine wirkliche Zweiteilung der Blattflache in wohl entsprecbender Weise haben
wir bed der allerdings kleineren Baiera pulchella gefunden. Der Vergleich mit

. Qinkgodium versagt wegen der in unserm Fall ganz fehlenden Randverdickung.
Interessant ist unser Stiick vor all em durch die eigenartige gedoppelte Blatt-

anlage. Diese ist bis zum Grunde vollstandig durchgefuhrt ohne ZusammenLiang
durch einen eigentlichen Stiel, wie er sonst bei Ginkgophyten ± vorhanden zu sein
pflegt. Andererseits ist irn Gegensatz zu sonstigen Ginkgophyten das Divergieren
der Blattlappen ganz spitzwinkelig geworden oder fast verschwunden. (Vielleicht
blieben sie bisweilen ganz verwachsen oder es bildete sich nur eine Langsfalte
oder ein ± tiefer Schlitz; so kamen wir zu Rhiptosumites) •

Eine doppelte Blattanlage ist aber iiberhaupt fiir viele alte Gymnospermen cha-

rakteristisch. Gerade deshalb existieren noch andere Verv/andtscbaftsmoglichhei-
ten. Vielleicht handelt es sich bei Baiera Salfeldi urn eine selbstandige Cnippe,

die anderen Formen nahe stehen mag, ohne doch sich irgendwo ganz einzufiigen.

Baiera pulchella beschreibt HEER in seiner Jura.flora Ostsibiriens und des

Amurlandes und vergleicht damit auch ein Stuck von Ando in Korwegen.

J&iiptozamites, wahrscheinlich eng verwandt mit Noeggerathiopsis , einer be-

zeichnenden -Form der Gondwanaflora, die aber auch von der Dwina bekannt ist,

kommt vor im Kohlenbassin von Kusnezk am Altai (wohl juras-isch) , ferner in Ju-

rafloren von der Unteren Tunguska wie vom Petschoraland.

In Baiera (?) Salfeldi haben wir ein hochst eigentunliches Mitglied einer

altertumlichen, reich entwickelten Gymnospemenwelt , dessen speziellere Verwandt-

achaft noch nicht vollig geklart ist; doppelt merkwiirdig ist diese Form durch

ihr isoliertes Vorkommen in so relativ jungen Schichten, vielleicht auch durch

ihre geographischen Beziehungen.

DESMIOPHYLLW sp. (Lesqu.) (?= CTENOPSIS Berry spj.

Zu Desmiophyllumvgl. SOLMS-LAUBACH, in Kgl. Svensk. Vet. Ak. Handl. 37, nr.

7, p. 8, 1904.
Ferner GOTHAN, Unterliass. Flora der Geg. v. Ifdrnberg, De3miophyllum sp: S.

161, bzw. Tafel 30, Fig. 1.

Zu Otenopsis vgl. Ctenophyllum Wardii Fontaine in WARD, Stat. ftes. Floras

of the U. St. 1900, Taf. 59; 1905, Taf. 23, besonders Fig. 5, 8, 9.

Ctenophyllum latifolium Fontaine 1890, Potomacflora, Taf. 68, Fig. 2, 3.

Ctenopsis latifolia (Fontaine) nach BERRY, Maryland-Survey 1911, S. 349, bzw.

seite (Randlinie nach unten ins Gestein gepragtl); 1,4 cm breit, mindestens 30

Kerven- 4 cm langes Bruchstiick. Bezeichnungsweise « Desmiophyllum" nach dem Bei-

qpiel GOTHANs der fur etwas breitere, aber ebenso genervte Stucke auf diese So-

Zntl »lnr -uruckkommt im Anschlus3 an SOLMS-LAUBACH. Dieser hatte den IJamen vor-

^8dhl^n"f5r^e Sammelgattur^, die solche Isng-bandformige Blatter umfas sen,

BOllte die Msfaer keiner naheren Bestimmung fahig sind. Vielleicht handelt es

sich "nach GOTHAN um ein Einzelblatt von Corda ites-Habitus.

Nach urserer Ansicht ist viel wanrschemlicher erne Zusanunengehongkeit mit

Otenopsis Berry Obgleich eine Gabeiung der Jerven nicht unffiittelbar festzustel-

len ist" ist die Ubereinstimmung z.B. mit Ctenophyllum Wardii Fontaine (Jura
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von Kalifornien u. Oregon) iiberzeugend. Ctenopais auch noch in der u. Kreide von
Nbrdamerika.

Erweist sich unsere Vermutung als richtig, so ist damit in der deutschen Un-
terkreide ein neues Element alt-mesozoischer Verwandtschaft und'weiter Verbrei-
tung nachgewiesen.

Of. EOLIRION miMIGENIUM Schenk.

SCIIENK, Flora der Wernsdorfer Schichten, 3. 19; Taf. VII, Fig. 4.

Ein Stuck aus dem Barremienton von Ilildesheim (Saramlung Gottingen)

.

"Sehilfartiger" Blatt-(?)r«st, fast ganz gerade und lineal, 19 cm lang, durch-
weg etwa 1 err, breit; weder Basis noch Scheitel erhalten. Ein unter spitzem Witokel

gegen das eine Ende konvergierender Kohlerest mag einem ITach-
barblatt entsprechen. Substanzlage in (Jbereinstimmung mit
SCHENKs Beschreibung sehr diinn. Kaum wahrnehmbare

,
gleich-

massige Parallelnervatur, noch feiner als bei SCHENKs Exem-
plar. Spuren einer zarten Langsrippe bzw. einer Langsfalte
nahe dem einen Seitenrand des Fossils; der deutlich abgetrenn-
te Randsaum tstwas tiefer gel egen als die iibrige Blattflache.

Der ausserst zarte Bau des Gewebes, der bei Behandlung
rait Eau de Javelle noch deutlicher wurde, zeichnet den Rest
gegeniiber vielen anderen bandformigen Slattern' des Mesozoi-
kums aus.

Unserm Stuck scheint nach Massen, Dicke der Substanzlage,
eigenartiger Faltenbildung tlberraschend ahnlich ein " Phoe-
nioopaia* (?) sp.. Fontaine , aus dem Jura von Oregon (WARD
Stat. Mes. PI. 19o&, Taf. 34, Fig. 13, 14).

• Das gelegentliche Auftreten ± ahnlicher Reste da und
Tig. 30. Desmio- dort im Mesozoikum macht es wahrscheinlich, dass es sich auch
phyllum 3p. Solma. in diesem Fall urn ein Glied der kosmopolitischen Jura-Krei-
'(=? Otenopsis Ber- de-Flora handelt.
ry) . 1,3 : 1. Doch besteht weder iiber die systematische Stellung noch

iiber die Verbreitung von Sol ir ion Klarheit.
Pro olem: Notwendig ware eine griindlicha, moglichst auch mikroskopische Behand-

lung der bandformigen Blattreste des Mesozoikums; es ist nicht berechtigt, diese
Gruppe, die vielleicht eine manrdg-faltige Sammelgruppe darstellt, wegen ihrer
Schwierigkeit stets nur nebensachlich zu behandeln.

WIDDRMGTWIA REIOHII (Et tingah.) sp. Velenovaky.

7ELEN0WSKY, Gymnosperm. d. bohn. Kreidefrom. S. 27; Taf. 8 u 10
KRASSER, Kreideflora von Kunstadt, S. 126.
Ein Exemplar au3 dem Barremienton von Hildesheim; Romerrauseum.
Insgesamt 20 cm langes, teils als Kohle, teils nur noch als Abdruck erhalte-

nes Stuck: Ein Hauptastchen, das unter spitzem Winkel ein Seitenastchen abgibt.
Beide teilen sich dann unter ganz spitzem Winkel in der typischen Weise in auss-
erst feine, rutenformige Zweigchen «mf. Schmale Schuppenblatter die nur mit kur-
zer Spitze schwach vom Astchen abstehen, spiral ig und locker anreordnet sind. Im
tfegativ hinterlassen die mit in die Dicke wachsenden lang herablaufenden Blatt-
chen sehr schane Emdracke. U.a. erkennt man so deutlich einen Ruckenkiel.

Trotz fehlender Fruktifikation diirfte die Bestiramung bei dem klar ausgespro-
chenen Habitus des Stiickes einwandfrei sein.

In der Literatur ware vielleicht auf die Moglichkeit einer Verwechselung mit
Sphenolepidium Kurrianum zu achten.

„ *'? r k .°
<

m .° 6 n
' \Der HafWGis vor

- Widdringtonia Reiohii im Barremien von
•Hildesheirr. ist mteressant, msofern es wohl das erste Auftreten di*se- Art bedeu-
tet, die sonst eine Charakterpflanze des europaischen und amerikanischen Cenornans
darstellt, aber auch noch hoher hinaufgeht.
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Mederschona ("Frenelites tteichii" Stt. ) - Unt. Cenoman.
Perutzer Schichten (VELENOWSKY) , Cenoman, sehr charakteristiach.
Gronland (At an©, d.h. Cenoman; daneben Widdringtonia subtil is) ;(Patoot, d. h.

Senon)

.

Nordamerika (Raritan u. Magothy-Sch. , d.h. Cenoman; Bakota-Gruppe, d.h. Ceno-
man als Glyptostrobus gracillimus Lesq..)\ ein unmittelbarer Vorfahre ist nach
3ERRY:

Widdringtonites ramosus (Fontaine) Berry( charakt er istisch fur Patapsco * ca.
Albien) . Diese Form vielleicht auch schon in der Kootanieform. , d.h. im Barremien,
vfcrhanden.

Die Gattung Widdringtonia ist jedoch erheblich alter und erstreckt sich ande-
rerseits bis in die Gegenwart, wo sie sich auf Siidafrika und Madagaskar beschrankt.

WiddvihgtonianmiCTocarpa Sap.. Unt. Weiss. Jura.
Widdringtonia Lisbethiae Sal/eld, Korallenool. von Salzhemmendorf

.

Mehrere Arten im Tertiar.
Rezent noch 3 Arten.

FRENELOPSIS HOHENEGGERI Sohenk.

SCHENK, Flora der Wemsd. Schichten S. 13.

Vier Exemplare aus dem Barremienton von Hildesheim.

fig. 31. Frenelopsis
Hoheneggri.. 2,8 : 10.

Fig. 32. Frenelopsis Ho-

heneggeri* ca. 4:1.

Unsere Figuren 31, 32 .

Unsere Reste erlau-
ben eine Erweiterung
unserer Kenntnisse in

mehrfacher Hinsicht.
Ihr Erhaltungszustand
ist recht gut,; die ty-
pischen Spaltoffnungen
sind vorziiglich zu er-
kennen.

Zunachst mochten
wir aufgrund unseres
Materials ausdriicklich

2 Typen unterscheiden,
die in der Literatur
nicht deutlich genug
auseinander gehalten
werden. Allerdings han-

delt es sich dabei
wahrscneinlich nur urn

verschiedene Partien
bsw. Alrersstadien der-
selben Pflanze.

Bei der starker
vertretenen jugendli-
chen Form (Fig. 31, 32)

Lange der einzel-
etwas verschieden. So

sind die Triebe schlank, die Verzweigung ist wechselstandig. D

nen Glieder, aus denen sich die Zweige zusammensetzen, ist etw

heben sich Stellen starkeren Langenwachstums - obxie Verzweigung - hervor gegen-

uber Strecken vro Glied fur Glied nach rechte bzw. links einen Trieb abgibt.

Be unseam ZeltlnFr.nelopSis-TyPus ist im Verlauf des Wachstums der regel

massive Aufbau in den Hintergrund getreten. Von emer dicken, basalen Hitteaxe

(vorAbgeb^chen.) -trelativ^ehr^r^Glied^ e^i^:
7-8 schlankere

Gliedern eat springer, dioht beisamr

verhaltnismassig langen (bis 8 mm) Glielern beeteherKie

,
fl , u _ bleiben scheinen und in flach geschlangeltem Verlaul

Zweige, die ungeteilt ^_^D

^nd< Abbildungen ahnlichen Charakters bieten z

*ig. 1

Fl foss. arct.

("Fenelopsis parceramosa
'

j, vielleicht Frenelopsis Konigii Eos.-u.v.d.
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March, Fig. 148 = bei FONTAINE, Tef. 112, Fig. 5 (« Frenelopsis paroeramosa)
konnte rnan allerdings an v/irklich quirligeVer.zweigu.ng denken, von der der Autor

auch spricht. - Es ist also iiber dieses Problem noch weitere Aufklarung notig..

Ein noch wichtigeres Ergebnis bietot unser Material in anderer Hinsicht; es

bewei3t: Die Rinde ist aufzufassen als bestehend aus herablaufenden, ihren. Sten-

gel vollig einhiillenden Blattern. Die Stengel-Aussenseite ent spricht also Blatt-

Unterseiten; ihre Auastattung rait Spaltoffnungen wird dadurch ohne weiteres ver-

standlich und ebenso ihre Assimilationstatigkeit. Demit diirfte iiberhaupt der spe-

zifische Charakter von Frenelopsis entratselt , sein. Denn augenscheinlich ist

auch die Gliederung sekundar eine Funktion aer 31attlange: Der Blattpanzer war

als festigendes Element z.T. wichtiger geworden als das innere Gewebe.

Mit unserer A-ischauung vom Herablaufen der Blattbasen treten wir in Gegensatz

zu fast alien Autoren. SCHENK z.B. glaubte, es handle sich um kurse, schuppenfor-

mige, dreieckige Blattchen, die durch lange Internodien getrennt seien. Aber auch

noch neuste Forscher, wie FOETAIHB und BERRY schliessen sich dieser Meinung an,

Unrecht hat aber wohl auch 2EILIER, wenn er (nach, SCHENK, Lehrb.) nur fur die

seitlich stehenden Blattchen herablaufende Basis angibt. Einzig der erste Beobach-

ter, ETTINGSHAU3M, scheint richtig gesehen zu haben, wenn er von den Blattern
spricht als "quadrifariam imbricatis".

Unsere Anschauung griindet sich auf folgendes: Seitenzweige entspringen jedes-
raal in einer Blattachsel. Run bricht aber bei .unsera Material der Seitentrieb
nicht an einer Gliedergrenze hervor, sondern stets etwa im oberen Drittel eines
Gliedes. Es kann also auch nicht die in grSsserer Entfernung darunter oder gar
die dariiber 3tehende Schuppe sein Tragblatt sein. Dieses ist vielmehr mit seinen
Nachbarblattern zum Panzer verwachsen. Den zu durchbrechen erfordert aber eine
gewisse Kraft; die Zweiganlage entwickelt sich daher eine Strecke weit 'innerhalb
des Panzers. Erst im oberen Drittel des Giedes gelingt in unserm Fall der Durch-
bruch. In sehr charakterist ischer Weise wird dabei der Panzer aufgeschlitzt,
wahracheinlich auf der Verwachsungsnaht der Blattchen (Fig. 32 ). Die benachbar-
ten Rander des Panzergewebes sind dabei oft deutlich aufgewulstet wie ein in ?/e-

ge stehender Fremdkorper.
Unsere neu gewonnene Erkenntnis ist zweifellos auch systematisch verv/ertbar,

wenn 3ie auch nicht allein zur Charakterisierung der Art en geniigen diirfte. (Even-

tuell verschiedenes Verhalten an verschiedenen Stellen der gleichen Pflanze?,
.Ubergehen der Extreme ineinander?) . Als Beispiele verwendenwir neben unserm ei-
genen Material die Frenelopsis bohemioa Velenowskt/ (Sitz. Bohm. Ges. d. WisB.
1887, S. 590, bzw. Fig. 1 und 2) und Frenelopsis ramosissima Fontaine (vergl.
Maryland Survey, Lower Cret. 1911, Tafel 71, Fig. 1 und 6). Bei letnterer sehen

wir die Seitentriebe gleich unten am Glied vervortreten. Sie sind daher nit die-
sen nicht. weiter verwachsen, ihre erste Abgliederungsflache liegt weit draussen.
- Bei unserm eigenen Material steckt gleichsam das unterste Glied des Seitentrie-
bes zum grossen Teil mit im Panzer des Abstamnungsgliedes. Die erste Quergliede-
rung folgt daher ziemlich dic'ht hinter der Durchbruchsstelle. Das Extrem nach
dieser Selte bietet Fernelopsis bohemioa, wo ?Jhitter- und Tochtertrieb auf der
Strecke eines ganzen Gliedes vereinigt bleiben und die erste Trennungsflache des
Tochtertriebes mit der Gliederungsstelle des Muttertriebes so verschmilzt , dass
eine Art Dichotomie entsteht. Bezeichnender tfeise tragt denn auch hier.der Toch-
tertrieb gleich an der Abgleiderung wieder 2 transversale Schuppen. Der Panzer
wird hier nicht eigentlich durchbrochen, sondern nur am Oberende des Gliedes et-
was auseinandergetrieben.

PrOfon wir die Abbildungen SCilEIIKs auf die gev/onnenen Kriterien hin, so er-
gibt sich keine voile Eindeutigkeit. Zum grossen Teil entsprechen sie nicht un-
serm eigenen Material. Vielleicht gab es verschiedene Unterarten, oder Frenelop^
8i3 Hoheneggeri basa3S erhebliche Variationsbreite. Weitere Unterscuchungen sind
notig. - Auffallig ist, dass auch noch in der neuesten Literatur (GOTHAN 1921)
befcauptet wird, es fehle der Nachweis der zugehorigen Fruktifikationen. VELENOWS-
KYs darauf beziigliche Arbeit diirfte, weil bohmisch geschrieben, ubersehen wordan
sein (in Abh. bolm. Cos. d. Wiss. Prag 1890, Taf. II, Fig. 3. 4).
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Verwandtschaft.- Frenelopsis zeigfc gewisae Abweichungen von
den beiden nachststehenden rezenten Vergleichsformen, Frenela (llexacliais) und
Collitris. quadrivalvis. Besonders weitgehende tlbereiiastiiBffiu.ng durfte jedoch awi-
•schen letzterer und Frenelopsis bohemiaa bestehen. Beide beaitzen die oben ale
dritte beschriebene Art der Abgliederung.

Bezeichnenderweise haben alle noch lebenden Vergleichsforroen ejn beschrank-
tes Verbreitungsgebiet. Vollig ausgestorben ist mit Frenelopsis die Form, die
wohl am extremsten spezialisiert war, und zwar in Richtung auf die nach aussen
ganz geschlosaene Idealform des Xerophyten. Vielleicht durfen wir das Durcnbre-
cnen des eigenen Blattpanzers bereits als das Kennzeicher einer tfberentwiekelung
betrachten, die sich ins Gegenteil verkehrte.

Vorkommen.- Bei einem tiberblick iiber die Fundortsangaben ergibt
sich? Frenelopsis ist mindestens Europa und Nordamerika (bzw. Gronland) • gemein-

sam. Wichtig ist, dass es iia Weald Englands wie Nordwest-Deutschlands nicht nach-

gewiesen worderi ist. Die Gattung scbeint junger mesozoisch. zu sein aMinlich der
Widdringtonia Reiohii ..- Besondere Bedeutung besitzt die Form im Hinblick auf
die Parallelisierung unserer Hildesheiraer Barremienflora mir- der der Wernsdor-
fer Schichten.

BBACFirmrum sp. of. OBESUM Heer.

SEWARD, Wealdenflora II, S. 218.

Ein Exemplar aus dem Barremienton von Hildesheira. Saraml. Gottingen.

55 cm langes, oben wie unten abgebrochenes .Astchen, teils Substanz, teils

nur Abdruck. In wechel standi ger Anordnung gibt es unter massig spitzem Winkel 4

Seitenzweigchen ab; ganz oben an der Abbruchstelle folgte eine weitere Verzwei-

gang. .Die Zweige sind ziemlich steif gerade, kurz und besitzen stumpf gerundete

Enden; ebenso wie das bis 4 mm breite Ilauptastchen gleichmassig platt-cylindriach.

Die breitrhombischen Blatter lassen veroinzelt leichte Zuspitzung erkennen und

sind auf dem Riicken ^q^i\ den Scbeitel konvergierend fein gestreift. Die Blatt-

stellung diirfte etwa auf der Grenze liegen zwischen spiraliger und dekussierter.

Wir fassen Bmohyphyllum obesum™it SEWARD und im Gegensatz zu SAPORTA in

weiterem Sinn. - Eine erheblicne Ahnliehkeit, vielleicht Identitat, bestent auch

*u VI&ESOWSKXsEchinoalrobus squomosus , der von amerikanischer Seite als ziemlich

identisch -rnit BrachyphyHum. . maorooarpum aus dem amerikaniscben Cenoman betrach-

tet wird.
Recht unklar sind die Verwandtscbaftsverhaltnisse der Gattung. Vielleicht

handelt es sich in unserm Fall um eine Ubergangafom zwischen Taxodineen und Cu-

pressineen (Blattstellung! ) , wie das VELEHOWSKY auch beziiglich seines Eohinostro^

bus squamosus annehmen mochte.

Strati graphisches. - Eohinostrobus squamosus Vel. - Cenoman

frachyphyllunt obeswn . - urgon u. Apt. Portugal s (HEER, SAPORTA); Weald Eng-

lands (SEWARD). m - _,
Aus "Weald Hordwest-Deutschlands u. Wernsdorfer Schichten nicht angegeben.

Nahe stehend: BrachyphyHum. spinosum Seat.* - Weald Englands.

In Amerika: BrachyphyHum orasstcaule Font*, (nach SEWARD vielleicht - obesumj

Patuxent - Patapsco.
BrachyphyHum parceramoswti Font, ^atuxent - Arundel.

Brachyphyllim macrocarpum Newh. (Gronland - Alanaba u. Kansas; Cenoman - Se-

^
Diese tyoisehen Brachyphyllen, zu denen unser Stuck gehort sind also Glie-

der der europaisch-amerikanischen Flora in Unter- und Oberkrexde.

Die Gattung Brachyphyllun die ^/^L^^Qn seIn m^> wird bereits

im Permo-Carbon Australiens erwahnt (FEISTHANTEL)

.
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Cf . CYPARIS3IDIM GRACILE Heer.

HEER, Flora foss. arct. Ill, S. 74, Taf. 17, 19, 20, 21.

VELEITOWSKY, Gymnospem. d. bohm. Kreideform. S. 17, Taf. 8.

Ein kleines Exemplar aus dem Barremienton von Ilildesheira-; Sanaal. Gottingen.

Beste habituelle Cbereinstimmung unseres Fossils mit Cypari&sidium, graoile y

wie es z.B. von HEER und VELENOWSKY abgebildet wird. Zu ganz sicherer Bestimmung

ist der Rest jedoch nicht ausreichend, bes. wegen der grossen Ahnlichkeit zwisch-

en Cyparissidium gracile und jungen Zweigen von Sphenolepidium Kurrianum*
Vorkomraen von QypartaQidiim graaile:
In Gronland von Unterer Kreide (Korae) bis in die obere und oberste Kreide;.

Bohnen: Planerschichten (VELENOWSKY raeldet aus Bohnen noch 2 weitere Formen)

.

Frankreich: Turon.
Quedlinburg (Ostabhang der Altenburg) ; wahrscheinlich Unter-Senon.

Zwei andere Arten in der Gosaufora. von Salzburg (nach SCIIENK)

.

SEQUOIA-art ige Reste*

Eine Ansahl kleinerer und grosserer Stiicke aus dem Barremienton von Hildes-
heim.

Eine genauere Bestimaung im einselnen ist vorlaufug unmoglich. Augenschein-
lich befand sich die Gruppe damals in starker Entwickelung. Daher sind, ahnlich
wie bei Veiohselia, alle moglichen Formen und Zwischenformen vorhanden, die eine
eiriheitlicbe stratigraphisch und systematise!! befriedigende Verarbeitung bisher
vermissen lassen.

Sphenolepis Sternberg iana Sohenk , Wealdenflora S. 234, Taf. 37, 38.
Fur die verschiedenen Sequoien vergl. bes. HEER III, Kreideflora der arct.

Zone, S. 77 ff.

Sequoia gracilis Heer III, S. 80 Taf. 18, 22 (Komesschichten)

.

Sequoia fast igiata Stbg. HEER, Bd. 6 (Atanesch.), Bd. 7 (Patootsch. )

.

Sequoia subulata Heer, Bd. G, Atanesch. S. 54.
Sequoia subulata var. fcliis latioribus Heer,
Sequoia delicatula Fontaine 1*389, Potomacflora, S. 247 Taf. 121, Fig. 3.

SEQUOIA 3p. of. SPWOLEPIDIUM STERNBERGIAIJIM Sohenk.

Vorbem. : Die Gattung Sphenolepidium (ursprungl. Sphenolep is" .Sohenk) ist kei-
.ne einheltliche.

Sphenolepidium Xurrlanum Sohenk gehort, wie der Vergleich besonders gut er-
haltener Stiicke der Gottinger Sammlung (aus dem Deister, Wealden)
zeigt (Fig. 33), wahrscheinlich in die Gruppe der Sequoia graGilis
Heer (Komesschichten). Es scheint dabei etwas zarter zu sein und
noch etwas dichter geschlossene Blatter zu haben als die Gronlan-
der Form,

Andererseits hat eine Neuuntersuehung der von SCHEMK abgebil-
det en Zapfen von Sphenolepidium Sternberg ianum (vom Stemmerberg
bei Hannover; Fl. N.W. Deutsches Wealden, Taf. 38 Fig. 10) sehr
wahrscheinlich gemacht, dass man ihn zu Elatides stellen darf, v^gl.
SEWARD, 1911 "Elatides" Sternberg ianum('Sohenk) . Trotzdem halten

y „ , wir enge Heziehungen zu Sequoia keineswegs fur au3geschlossen. Ins-

(i//\ ^esondere we i st die Beblatterung der von SCHENK hierher gezogenen
1 Stiicke, deren Zusammengehorigkeit mir jedoch z.T. nicht bewiesen

erscheint, auf eine systematische Stellung mitten unter der Grup-
pe der Sequoien hin.

Zu den Sequoien, die anophenolepidium Sternberaianum. erin-
ncrn, stellen wir hier bis auf wei teres zwei grossere Stiicke und
einen kleinen, 4 cm langen Rest. - Bei letzterem stehen die Blat-
ter noch viel starker ab als bei ahnlichen Exemplaren SCHENKs, fast
unter einem Winkel von 90°. In die sera Punkte besteht Ubereinstim-
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mu-ng rait Sphenolepidium Sternberg ianum Dunk* ap.,, vie es IIEER von Valle do Lobos
in Portugal abbildet.

Die beiden andern Stiicke sind charakterisiert lurch ihre nicot allzu reichli-
che spitzwinkelige Verzveigting bei sehr schlankem Wuchs. Die Hdeln scheinen vor
allem an den jilngsten Teilen der Seitenzweigchen paarweise beisammen zu stehen u.
sind jeweils vom naehsten Paar relativ weit entfemt, entsprechend dora von SCltERK
zu Sphenolepidium Sternberg iamm gerechneten " Muscit€3 Sternberg tonus" RGMERs-
.(Uieht, wie SCHENK glaubt, besonders schlechter Erhal tungszu stand, sondern eine
Partie raschesten Langenwach stums! ) - Scheitelteil der Blatter stark sichelformi£
abgebogen, Basalteil herablaufend.

Die Stellung dor Nadeln dicht unter der Scheitelknospe eines etwas grosserea
Seitenzweigchens an dem Exemplar lasst die Vermutung zu, da3s mannliche Zapfchen
in ihren Achseln gesessen haben. Sonst pflegen die raannlichen Bliiten ebenso wie

die weiblichen einzeln an Zweigenden zu stehen; doch kommt jener Fall auch bei re-

sertten Sequoien vor und ah'nlich bei andern Femilien der Taxodieen.

Geol. Verbreitung.

Sphenolepidium Sternberg ianum Sehenk- - Weald IJOrdwestdeutschlandB; Neokom

von Quedlinburg (nach RICHER);
al3 "KLatWes Sternberg iand1 (3CHENIC) nach SEWARD im engl . Weald und Jura von

Sutherland.

( Elaiides falcata Eeer -Ober-Jura von Irkutsk.

)

Sphenolepidium Sternberg ianum sp* - Unterkreide (Neokom-Albien) Portugals

nacbher.
Sphenolepvdixm Sternberg ianum Sohenk und einige nehe verwandte Arten - Korda-

merika, Patuxent - Patapsco (FONTAIIIE, BERHX).

Zwar tritt nach SCHEMC die Gattung Sphenolepidium bereits im Rhilt Siidamerikas

und im Unterlias von Metz auf. Wirklich vergleichbare Reste haben wir jedenfalls

im oberen Jura, hauotsachlich aber in der Kreide.

Dem allgemeinen Bau, besonders der Beblatterung nach verwandte ZUge trifft

man bei verschiedenen^wof^-Arten £.. ambigua,, S. Reichenbachii, S. concinna,

S. fas-iigiata etc.).

Ergebnisse:

l.SphenoTspimumKurr ianum des Titeald wohl zut Formgrupne der Sequoia ^graoi-

Us Heer (KomeflCra)

.

n a m ^
2. Der Zapfenbau von SCHENKs Sphenolepidium. Sternberg ianum aus den Weald

weist auf SldtMes. Bestatigung fur SEWARDs Elctides Sternberg iand ".

3. Der allremeine Charakter von Sphenolepidium Sternberg ianum ebenso wie der

unserer Stiicke entspricht Sequoia. Besonders bemerkenswert
:

a. achlanke, J«nge

Zweigchen, stferksten Langenwachstums mit paarweise lockeretehenden Blattchen; b.

Vorkommen ahrenfomiger Anordnung raannlicher Zapfchenreste (?).

SEQUOIA cf. FASTIGIATA Eeer.

Funf Rsste aus dem Barremienton von Hildesheim.

To vonIns hierher gezogenen Reste diirften schwerlich ganz einheitlich sein.

Imraerhin lassen sie sich am ehersten unter Sequoia fastigiata subsumieren.

Stark sicheiformig gekrttmmte Blattchen fehlen; sie stehen neist zienlich dicht

und sind in Vergleich mit voriger Form nehr angedriic}^.

Ein Exemplar steht durch seine zahlreichen, ziemliqh*kur«en, verhaltmsnassig

ateifon scheitelwarts gerichteten Zweigchen, uberhaupt durch scinen gedrungenen

BauTu der^ u^ter Toriger Art erw&hnten, schlank gebauten Stuck in starkstem Gegen.

satzfttb^en dlr Better in Schupxxm, die mit den dicker werdonden Zweig in

dle

rIhrend
W
d?e

S

meisten Stiicke Scheitelteile von Astchen mit weitgehender AuflS-



366. Lipps, Unter-Kreide-Flora.

3ung in Zweigehen sind, zeigt ein Exemplar das typische Bild eines Xstchana rack-

warts von Scheitels Es 1st bereits von verbreitcrten Schuppen bedeckt und nur ver-

einzelt sind kurze, zarte Jungtriebe seitwarts durchgebrochen. - Wir bezweifeln,

dass letzteres Exemplar zur gleichen Art gehort, obgleich Abbildungen HEERs dafiir

zu sprechen scheinen (Fl. foss. arct. Ill, Taf, 33, Fig. 12, 13).

Ausser Atane- und Patoot-Schichten scheint auch die etwa unserer fraglichen

Zeitperiode entsprechende Kootanieformation Sequoia fastigiata zu enthalten. -Bei
Jequota fasitgiata Sternberg sp. VELENOWSKYs aus dem bohm. Cenoman etwas abwei-

chehde Beblatterung.

SEQUOIA of. DELIOATULA Fontaine.

(Vergl. auch Sequoia subulata var. foliis latioribus Hear)*
Eine grosse in 2 Stiicke zerbrochene Tomplatte von Hildesheim. Geol. Institut

Hamburg.
FONTAIKE gibt folgende Definition: Hauptzweige schlank, vorletzte und letzte

alle in einer Ebene, klein, kurz, dicht gestellt, alternierend und gefierdert in

der Anordnung; Blatter sebr klein, schmal lineal, spitz oder zugespitzt, am brei-

testen an der Basis, herablaufend und meist eng gedrangt ; Mittelnerv dunn, aber

deutlich.
FONTAINE stellt Sequoia delioatula in nachste Nahe von Sequoia subulatal doch

seien die Blatter. bei Sequoia delioatula vernal tnismassig breiter und nicht so

sichelformig, wahrend die Zweige letzter Ordnung in gleichmassigen Zwischenraumen

stiinden.
Die Definition diirfte fast durchweg stimmen. Dass von i'acialen Blattern auf

FONTAINES Zeichnung nicht s zu sehen ist, mag teilweise an der Erhaltung seines
Materials liegen, teils liegt es an der schematisierendenlZeichentechnik.

An entblatterten £stchen unseres Stuckes zieht sich beiderseits ait stellen-
weise ziemlich scharfem Absatz ein vertiefter Randsaum hin. Diese von Sequoia de=
licatula nicht erwahnte Eigentiimlichkeit lasst vielleicht auf eine Verwandtschaft
zu Sequoia Reioheixbachii schliessen, von der ( var* long'ifolia) FONTAINE Ahnliches
berichtet. - Ubrigens sind die Astchen ziemlich glatt, weithin ohne Reste eines

Panzers aus alten Schuppen (Erhaltungszustand?)

.

Recht eigenartig i3t das ganse Ilabitusbildi Die Platte ist geradezu iiber-

deckt von den Resten, Die Aste sind sehr leicht und zierlich gebaut und mehrfach
etwas knieformig gebogen (± innerhalb der Ebene). Die zahlreich an ihnen sntsprin-
genden Zweigehen letzter Ordnung sind meist kurz, mehrere nebeneinander oft von
gleicher Lange. Besonders charakteristisch sind die fiedrigen Endzweigchen.

Vorkommen der Originalforxai Patuxent-Formation (Neo~
kom) von Dutsch Gap, Virginia.

Da die Pflanze seit ihrem ersten Bekanntwerden anscheinend nicht wieder auf-
gefunden war, bezweifelt BERRY (1911), ob sie wirklich von Sequoia Reclenbachii
vorschieden sei. Dass trotz den oben angedeuteten mogliehen Beziehungen ein er-
heblicher Unterschied besteht, zeigt unser Stuck. - Andererseits sind Beziehung-
en zu der so ahnlichen Sequoia- subulata hSchst wahrscheinlich. Besonders HEERs
Sequoia subulata van. foliis latioribus ist vielleicht identisch. Die Unstimmig-
keiten in der Beschreibung dieser Form und andererseits der Sequoia delioatula

[BBs beruhen, soweit unser Stuck einen Schluss erlaubt, darauf, dass FONTAI-
NE die fazial stehenden, HEER die seitlich stehenden Blatter etwas vernachlassigt
hat. -Die fazial stehenden Blatter haben etwa den von HEER wiedergegebenen Umriss
(HEER VI. Flor. foss. arct. S. 103, Taf. 23, Fig. 16) und scheinen wenigstens da
und dort an der Basis verschmalert , im Gegensatz zu den durch FONTAINE sehr gut
wiedergegebenen seit lie!. en.

Unser Material macht es sonach wahrscheinlich, dass beide Vergleichsformen ±

identisch sind. In der Bezeichnungsweise folgen wir FONTAINE, zumal HEER selb'st
die Unterbringumg als Variation von Sequoia subulata nur als Provisorium betrach-
tfit hatte. - Bine Kontrolle unserer Schliisse durch Vergleich der Originale ist
notwendig.
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Hinsichtlich der Beblatterung ware dann Sequoia deltcatula aufzufassen als
Zwischenform zwischen dem Typ der Sequoia giganteaund dem der Sequoia senpervirena.

Zeitlich,-stratigraphisch stiinde unser Hildesheimer Stiick aus dem Barremien
wohl mitten zwischen den Exem~plaren aus dem Patuxent Uordamarikas und den Atane-
Schichten Gronlands.

CYLIMMITES SPOWIOIDES Goppert (? =r CYCADOIDEA).

GfiPFERT, 1841, foss. Flora der Quadersandsteinformation in SchleBien; Nach-
trag 1847.

Ein Exemplar aus dem Kreidesandstein von Quedlinburg.
Besitzt das langst bekannte typische Aussehen (vergl. GCTPERT; RICHTER, Flora

d. unt. Kreide Quedlinburgs II, 1909).
Das Stiick besteht aus dem gleichen, massig festen Sandstein, in den es einge-

bettet ist; dabei lasst es sich aus ihm ohne Schwierigkeit' berauslosen. Bei 30

cm Gesamtlange 4 Anschwellungen von ,je etwa 3 cmDicke und 5 cm Lange (2 - 7 cm

lang) und alle etwa 1 cm stark. Das Ganze zeigt leicht gebogenen Verlauf (auf-

warts-abwarts wie rechts-links) . An einigen Stellen im Innern der Anschwellungen

und bis an die Oberflache durchbrechend statt des weissen Sandsteines lockeres,

mehr gelbbraunea Material, das, wenn man ein wenig mit der Nadel nachhilft, leicht

herausfallt und eine Hohlung hinterlasst. Die Oberflachenskulptur koramt beim Frei-

legen der Knollen vor alleui auf ihrer Hohlform leidlich zutage in Gestalt kleiner,

an gunstigen Stellen rautenformiger Vertiefungen, die in anscheinend spiraliger

Anordnung dicht beisaramenstehen: jedenfalls Spuren von Blattbasen. Das Positive

dieser Skulptur an den Knollen selbst erhalt man v/eniger gut, da die ausserste

Schicht mit den ttervorragungen sehr raiirbe ist und leicht abfallt; hier wie am

Grunde der rautenf6rmigen Vertiefungen des Negativs Spuren von Kohl epartikelchen.

- Uberdies zeigt die Oberflache ihrerseits kleine Vertiefungen ohne regelmassige

Anordnung. Von den Blattern selbst nichts erhalten; nur ist das Gestein lokal

ziemlich diffus mit etwas dunklem, organischem Material durchsetzt.

N e u e Beobachtungenil. Die Anschwellungen scheinen im Ver-

haltnis zur Langenaxe des ganzen Gebildes einseitig zu liegen. Der Bedeutung der

Sache (wsitiver oder negativer Geotropismus) ware durch Beobachtung im anstehen-

den Gestein weiter nachzugehen. Nach RICHTER verlaufen die Anschwellungen meist

nahezu senkrecht oder doch mindestens schwach aufsteigend.

2 Die Anschwellungen setzen anscheinend an ihrem einen Ende - alle am ent-

sprechenden - ziemlich plotzlich gegen die unverdickte Strecke ab, am entgegenge-

setzten viel allmahliger. Darnach liesse sich also ein «Vorn» und "Hinten" unter-

S°he
Fundstellen von Cylindrites spongioides Gap. nach RICHTER nur da wo zur Zeit

der unteren und oberen Kreide ein Meeresstrand war: Quedlinburg (Ri™) Qua>

dersandstein Schlesiens (G(3PPERT), Quadersandstem von Regensburg (GSPPERT).

Cylindritea-Reste anderer Art lassen wir hier aus dem Spiel.

Verwandtschaft.

Dip Pnffernte Ahnlichkeit mit Lepidodendron Veltheiniarvum van. tylodendroides,

auf die RICHTER hinweist ist bedeutungslos. Ebenso mochten wir Koniferenverwandt-

schaft ablehnen (RICHTER spricht von "Nadeln" und denkt bei den vergesellschafte-

t9n
Ic^Iessl" SSSST^SSSL^t.ch.ft als ^glich hingestellt.

Eine seiche halten wir fur die einnige Moglichkeit, allerdings in etwas andere*

Sin
\^kfTrllslulTnt-J^l^en, die insgesa** einen Panzer gehildet haben

mST l-l ^Htter^erinnern sehr an die Blattspuren in ^cadoid^Stanmchen (ei-

„„ . ,. , • 1 Lf der anderen Seite eine kraftige Riefe naoh RICHTER).
nersexts <Vl^" 8^' "^ *£j£ Ward, in WARD, Stat. Hesoz. Floras 1905, Part II,

V^ioV'^l^lT^^^^r dieser. Charter, soweit sie ante, der
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Erdoberflache verliefen. Doch ist das noch unklar.
3. Die Knollenbildungen erinnern stark an gewisse' Cycadophyten, wie etwa an

die Gattung Bolbopodium, besonders Bolbopodium miaromerum. Sap. (Pal. franc. Tone

II, Taf. 118, Fig. 1), das vom Autor in die Nachbarschaft von Cycadoidea pygmaea
gestellt wird.

4. Die am haufigsten mit Cylindritea spongio-ideszusammen vorkommenden Frukti-

fikationen weison auf Bennettiteen.
Unsere Beobacbtungen fiihrer. zu etwa folgendem Gesamtbild:

Cylindritea spongioides Gdpp* ist ein Cycydophyt, und zwar wahrscheinlich aus

der Bennett i tea- Cyoadeoidea-Giurrpe. Die Besonderheiten seines Banes, das rhizom-

artige Wachstum entsprechen einer vorziiglichen Anpassung an das Leben im Dunen-

sand, in dera die gewohnlich kurzen, dicken CycadeoidetSfdinzichen rasch verschuttet

werden raussten. Auch die Blatter waren moglicherweise entsprechend angepasst und
behielten, soweit sie -nicht zum Licht kamen, den hufeisenformigen Quersclhnitt ,

den wir sonst im Verlauf der Blattspur innerhalb des Panzers der Cycadoidea-Qtajmi-

chen kennen. Der auch sonst bei Cycadophyten vorhandehe Rhytmus des Wachstums
konnte sich in dem Gegensats der dunnoren Partien und der Anschwellungen besonders
deutlich aussern.

Allem Anschein nach also haben wir hier einen Vertreter der fur jene Erdperio-
de durchaus zu erwartenden, bisher aber noch nicht weiter bekannten Cycadophyten-
Kleinflora vor uns.

Zu achten ist weiterhin besonders darauf, ob auch anderswo die in Quedlinburg
beobachteten Frukti fikationen stets mit Cylindrites spongioideszu-saimen vorkommen.

FEISTMAIJTELLIA GtfPPESTI iu ap* (Cycadophytenholz)

.

Vergl. G&PPERT 1841, Flora d. Quadersandsteinformation in Schlesien Taf. 46,
Fig. 9, 10, 12, 13 (ohne bes. Benennung! )

.

Genus Feiatmctntellta Ward 1899, Un. St. Geol.-Surv. 1897/98. Lower Cret. Flo-
ra of the Black Hills S. 693,

Feistmantellia oblongaVzf. 169, Fig. 19.

Saranlung Gottigen.
An die kleine, in Brauneisenstein yerwandelte Holzpartie schliesst sich, da-

zu gehorend, eine durch Herausbrechen des Fossil-Materials entstandene -Hohlung
etwa wie ein Teil der Umschalung einer Cylindri tes-Knolle.

Innerhalb des Holzes b ernerkt man teils ganz kleine, z.T. aber auch mehrere mm
Langsdurchraesser erreichende, kugelige bis linsenformige Xorperchen, die durchweg
hohl, bzw. mit Sand erfiillt zu sein scheinen. Ohne streng regelmassige Anordnung
schmiegen sie sich doch etwas gestaffelt reihenformig in die Langs struktur des.
Holzes ein, dessen Faserung urn sie herum ausbiegt. Die meisten liegen von mehreren
Seiten frei und lassen sich leicht volldends herauslosen.

Auch der iibrige Holzkorper scheint recht lockeren Bau zu besitzen, aus einigen
diinnen, unregelmassig blasig hir.tereinander gefiigten Verholzungszonen bestehend.

An Vergleichsobjekten nennen wir ausser dem oben zitierten eine Abbildung SE-
WAHDs (Wealdenflora II, Taf. 12, Fig. 5, "Cycadean trunk showing branching") , fer*-

ner SAPORTAs "Changarniera inquirenda" aus dem Corallien (Pal. Frn9. Tome IV).
ITach unserer Uberzeugung hahdo.lt es sich bei jenen eigenartigen KnopfbiMung-

en nicht urn irgendwelche Pilze oder Gallen, sondern um etwas fur die Pflanze nor-
males. Vielleicht sprangen sie als besonders gestaltete Verholzungsherde gegen ein
vergangliches, lockeres Markgewebe oder gegen einen vorher von Mark erfiillt gewe-
senen Hohlraum vor. - Die nachstliegende Erklarung, als Cycadeenho"' z gl»ubt WABD,
der diese Fossilien trotz ihrer Ratselhaftigkeit als Charakterfossilien der ameri-
kanischen Unterkreide hoch einschatzt, vorlaufig ablehnen zu miissen, da diese Her-
vorragungen augenscheinlich nicht ge^on aussen gerichtet seien wie bei Cycadxmy-
elon, sondern gegen den Innenraum des Holzzylinders. Auch in unserm Fall hat man
tatsachlieh diesen Eindruck. - Unser Stuck jedoch ist geeignet, die Cycadophyten-
verv/andtschaft zu bestlitigen. Denn

1. in unmittelbarer Nachbarschaft (l cm Distanz) liegt eine Fruktifikation
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(kurz gestielt, haselnussformig) , die man am ehesten als Cycadophytenfruktifika-
tion wird auffassen konnen.

2. Die ganze Gestalt, auch besonders die Hohlung, erinnert an Cylindritcs
apongioidea, den wir gleichfalls fur einen Cycadophyten halt en.

3. Einige in unmitte-lbarer Nachbarschaft auftretende Reste von blattartigen
Organen erinnern in ganz iiberraschender Weise an die bei Cylindritea a-no^tnidea
bereits erwahnten Blattspuren innerhalb der Cycado idea -Stfcnnchen {Cycadeoidea
Clark iana ffard^ vergl. locr. cit.!).

Problem bleibt, ob der Rest engere Beziehungen zu Cylindritea apongioide&zt,
vielleicht nur einen bestimmten Erhaltungs-Zustand darstellt. Auch schon nach GEI1
NUZ (1850, Schicht. u. Petr. des sachs.-bohm. Kreide-Gebirges) scheinen ahnliche
Dinge und Cylindritea apongioidea ("Spongitea aoxonicua") im unteren wie im oberen
Quadersandstein haufig nebeneinander vorzukommen (loc. cit. S. 98, 99).

HOLZ. VOM K05TIFERENTYP.

1* Aus dem Gault bei Hildesheim (Kanal.bau)
,
gesaramelt von Dr. JOESTING, z. T.

holzkohlenartige Erhaltung.
2. Aus glazialem Material von Ahrensburg bei Hamburg. Entstaimnt nach Forschung-

en des geol. Instituts Hamburg, dem wir die SttLcke verdanken, gleichfalls den Gault
(Hartinischichten) . Sehr schone Erhaltung in Braun.

Beide Holzer, die noch naherer Untersuchung bediirfen, erwahnen wir bereits
hier wegen ihrer sehr ausgesprochenen Jahrringbildung.

WIZLlMSQttIA of. INFRACRETACZA Schuster.

Ein Stuck aus dem Ton von Hildesheim. Samml. Gottingen.

Bezeichnung 1911 von SCHUSTER eingefuhrt fur Reste, die SCHEHK ohne Benennung

aus den Wemsdorfer Schichten besclirieben hatte.

Bei unserm Exemplar - es ist merklich kleiner als die Wemsdorfer Stiicke - han-

delt es sich urn eine einzelne Braktee, von aussen (bzw. unten) gesehen. Ira Zusam- ,

menhang mit ihrera unteren Ende scheinen noch andere Blattchen des betreffenden

Kreises gelegen zu haben; eine Andeutung davon ist noch wahrnehmbar.

Das Stuck, etwa spindelformig, 1st etwa 1,5 cm lang, gut 0,4 cm breit, ganz

flach konvex unten abgerundet, oben zugespitzt. Konsistenz des lebenden Gewebes

vermutlich lederig. Die Oberflache des Fossils ist in der charakteristischen Weise

gleichzeitig ziemlicn unregelmassig langsgestreift und quergerunselt (vergl. z.B.

miliomsonta spectabil is in HATHORST, palaobot, Mitteil. 9, Taf. I fig. 3). Am

unteren Ende ist auf einer kleinen Flache die Kohlenlage weggebrochen, und hier

werden auf dem unterliegenden Ton Spuren von Felderung sichtbar etwaentsprech-

end dem bekannten Bild der weiblichen PilliamsoniarBlMte. Allerdmgs ist die Deu-

tung nicht ganz einfach, insofern die Netsstruktur hier negativ meniskoid ist. Die

Braktee ist also mit der ihr unmittelbar anliegenden Partie des Panzers so ver-

schmolzen dass sich beides al3 einheitliche Kohleschicht losloste und wir das Ue-

gativ der'lnnenseite des Panzers vor uns haben. Vielleicht hatte sich bei der Ein-

bettung der Panzer eng an die Braktee angelegt, nachdem er von der lockeren, flei-

schigen Strahlenmasse des Inneren durch deren Zersetzung frei geworden war. Ubri-

gens findet man in der Literatur Abbildungen, die auch in dieser besondern Hin-

sicht an unse- Fossil erinnern (vergl. NATKORST, Pal&obot. Mitt. 9, Taf. VI, Fig.

2, die weibl Blutenfragmente) . - Eine fadenformige Fortsetzung der Brakteenspitze,

wie sie SCHUSTER beobachtet hat, ist in unserm Fall nicht nachzuweisen; sie konn-

te aber nach den Formverhaltnissen sehr wohl vorhanden gewesen sein. Keineswegs je-

doch mochten wir einen solchen Gharakter ohne weiteres als mannlichen inanspruch

nehmen - Auf Verwachsung oder Nicht-Verwachsung der Brakteen aber mochten wir

tei SCHEHKa bzw. SCHUSTERS Exemplaren ebeno wie bei unserm keine Schliisse Ziehen.

Der Anschein spricht in beiden Fallen eher fur Nicht-Verwachsung (3eurteilunr des

SCHUSTERschen Materials nur nach der Abb ildung) . Bis zu einera einwandfreien Be-

zels fU- B^sexualitat halten wir dorun die fraglichen 31uten-€Ur weibliche.
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Williamsonia ist nach SEWARD in engl. Weald vorhanden.

Aus den Nordwestdeutschen "Weald 3CHENK nicht bekannt.

Nach GOTIIAN treten Williamsonien zuerst mit den Vorlaufern der Juraflora im

Keuper auf. In Jura sind sie weltweit verbreitet, im Weald schon sparlich. - Wenn

jedoch GOTHAN schreibt : "Jungere Fornen als Weald scheinen nicht bekannt su sein»,

so ware das also u.a. auch aufgrand unseres Stiickes zu berichtigen. Vielleicht

beruhen Unstimmigkeiten in dieser Hinsicht auch auf Unklarheit des Vernaltnisses

von Williamaonia zu. Cycadeo idea- Bennett ites.

FRUKTIFIKATIOX AUS DER DEimETTITESN-VER^AIWTSCHAFT.

(Cf. Cycadeo idea Morrierei (Sap. d Marion) Seward {zu. Cylindrites apongioi-

Vier Exemplare aus dem Sandstein von Quedlinburg. - Unsere Fig. .54, 35.

Bennettiteenfruktifikationen von etwa 2 bis 2,5 cm Breitedurchmesser, etwa

(von unten) Bennettiteen-Fruktifikation. 2,5 } 1 (von oben)

1,5 cm Hone. Nicht selten senkrecht bzw. schrag zur Axe etwas zusammengepresst.
An der Basis eine flache Hohlung von etwa kreisformigem Umfang und ungefahr 1 cm'

Querdurchmesser (dem "Polster" entsprechend) . Lange der Polsterschicht losten sich

die Fruchte anscheinend freiwillig ab. Dabei blieben 8 Brakteen (bis ca. 2,5 cm

lang) als einfacher Hiillkreis ring3 erhalten. . Am Umfang der Polsterhohlung ansits-

end, sind sie erst eine gans kleine Strecke auswarts (und gleichzeitig ein klein
wenig anwarts) gerichtet , biegen dann nach oben um und wolben sich, nicht verwach-

sen aber eng nebeneinander stehend, um das Innere zusammen. - An ihrer Anheftungs-
stelle sind sie ca. 3 mm breit, verbreitern sich aufwarts bis auf etwa 1 cm um
sich von da an gegen den Scheitel "allnahlig zuzuspitzen. Die Konsistenz der Brak-

teen war wahrscheinlich diek-lederig. Aussen sind sie kraftig langsgestreift (je

ca. 7 Streifen) , auf der Innenflache, wie es scheirtt-, mit ziemlich groben uhd un-

regelmassigen Langsgruben und Langsrillen versehen (soweit diese nicht ein Ergeb-

nis der ungleichraassig auf Langsrissen eingedrungenen Metallosung sind).
. Solche eigenartigen Fruktifikationen fand RICHTER ausserordentlich haufig

mitten unter " Q/i'indr ftfetf-Nadeln; so in'einem Fall 12 Stuck auf einer Platte. In

der Definition von Cylindrftea heisst es daher (1909); "Fortpflanzung wohl durch

Organe, die eine 8-lappige, geriefte Hulle besitzen". - Die eigentliche Bedeutung
der Gebilde wurde ihm nicht klar; er zweifelte sogar, ob es sich um eine Frucht
oder um eine Brutknospe handele. Speaiell dachte er an Koniferenzapfen aus der
Verwandtschaft von Colli tr is ,

und andererseits an Bulbillen von Lepidodendroru.
Unserer Erklarung als Bennett iteen-Pruktifikationen diirfte kein Punkt ernst-

haft widersprechen, wenn auch infolge des Erhaltungszustandes nicht alle charakte-
ristischen Eigentunlichkeiten urnittelbar vorliegen. 3o fohlen die woiteren Ein-
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zelheiten der Innenstruktur, vor allem der gefelderte "Panzer".
DiSverschiedenen Exemplare erganzen sich zu einem einheitlichcn Bild. Doch

sind 3 davon, m lockerem Sandstein erhalten, recht mangelhaft: 2 sind Telle von
Hohlformen und zeigen vor allem den Ausguss der basalen Polsterhohlung; das drit-
te gibt in Positiv einen Sektor aus der Oberflache einer Fruktifikation in nor-
mal em, nicht zusammengedrucktem Zustand.

Unser viertes, wertvollstes Stiick (Fig. 34. 35) ist verkiest und z.T. in
Brauneisenstem verwandelt. Aussen ist es rait einer Brauneisensteinschale umhiillt,
die rait dem lockeren Sandstein des Bettungsmaterials etwas verbacken ist (Fig.
34, rechte H&lfte) . Doch lassen sich mit Hi}fe einer I.'adel bei Anfeuchtung mit
Wasser leicht die kraftigen Langsrippen der Brakteen herauspraparieren.

Anscheinend konnte die Metallsalzlosung in die wohl zah-ledrigen Brakteen nur
schwer eindringen, schwerer als in das Innere der Fruktifikation selbst. Daher
warden sie zwar von Innen nach Aussen her mit einem Erz-Niederschlag iiberzogen,
sie selber aber wurden nicht vcUig durchtrankt und bilden jetzt eine von locke-
rer Kohle erfullte Zwischenschicht, langs deren die ganze aussere Lage leicht ab-
springt. Der Zusammenhang zwischen den ausseren und den das Innere der Fruktifi-
katuon erfiillenden festen Massen besteht jedoch langs der ehemaligen Liicken zwi-
schen den Brakteen. Als radiale Leisten strahlen diese Luckenfiillungen jetzt von
der Polsterhohlung aus (Fig. 34), Die letztere ist etwas rauh und schwammig; denn
als Abreissflache entbehrte sie einer glatten Epidermis. Und zwar scheint es nach
einer unserer Sandstein-Hohlformen, dass die Polsterflache Andeutungen radial-
strahligen Baues besass in Gestalt einiger weniger stumpfer Kanten (verg. dazu
Williamsonia Gagnieri Sap, in Pal. franc. IV, Taf. 252, Fig. 3). Doch sind diese
Strufcturen recht undeutlich. -

Unter den zahlreichen Fossilien, die man zum Vergleich heranziehen kann, nen-
nen wir nur wenige.

RICIITER hatte bereits aufmerksam gemacht auf die Ahnlichkeit mit Fruktifika-
tionen von lIEERs Zanites globuliferus aus den Komeschichten (Fl. foss. arct. VI,

1880, Taf. IV). - Starke Bedenken erwecken jedoch folgende Beobachtungen

:

1. Es fehlt ijn Gegensatz zu unsern eigenen Stiicken der Nachweis, dass es sich
bei den auch dort vorhandenen "Klappen" wirklich um getrennte Blatter, um Brakte-
en handelt und nicht etwa um eine geschlossene Kapsel.

2. Die Anheftungsstelle des Stengels ist dort ungleich kleiner. Es ist hSchst

fraglich, ob es sich da um eine den "Polster" analoge Bildung handeln kann.

Die oeiden Punkte wiegen schwer genug, um den Vergleich mit Zamites globuli-

ferus vorlaufig beiseite schieben zu .lassen.

Einleuchtend ist der Vergleich mit der bereits oben angezogenen tfilliamsonia

Gagnieri (Zeiller) Sap. (SAPORTA, Pal. fran9. IV, 5?af. 252, Fig. l). Hier zeigt

sich gleichfalls eine Plattdriickung ± senkrecht bzw. schief zur Axe. SAPORIA hat,

wie wir selbst das Gefiihl, dass in diesem Fall der Druckeffekt nichts mit dem

Schichtdruck zutun haben kann. "Das Gebilde befand sich in dem Augenblick, wo es

diese Pressung erfuhr, augenscheinlich in einer Lage schrag zur Sediment at ionse-

bene". - Die tiefere Ursache dieser eigentumlichen Deformierungen vermuten wir in

dem starke Gegensatz der festeren aber doch nicht sehr dicken Panzerschicht und

der wahrscheinlich ein weiches Fruchtfleich bildenden Strahlenregion des Innern.

Recht leicht konnte da durch irgendwelchen Druck, schon durch das eigene Gewicht

beim IJj ederfalien auf den Boden, eine Quetschung und Abplattung eintreten, even-

tuell mochte dabei auch der Panzer bersten Oder feine Risse bekommen. Dann aber

muaste das Innere in der Regel rasch der Zersetzung anheimfallen; hochstens der

?anzer selbst hatte Aussicht auf Erhaltung. Weit gunstiger noch aber stand es in

dieser Hinsicht mit den dick-lederigen Brakteen.

Bei Bennet+ites (Williamsonia) Morierei Sap., u.- Marion scheint genau wie in

unserem Fall nach Loslosung der Fruktifikation ein einfacher Brakteen-Hullkreis

siit ihr im Zusammenhang gebleiben zu sein und sie eng urnschlossen zu haben.

Eine Zusammengehorig3ceit gleichfalls ziemlich kleinen Pilliamsonia

infracretacea wire moglich, ist aber nicht nachzuweisen. Die kraftigen Ripken an

der Oberseite der Brakteen des verkiesten Stiickes entsprechen den Langsrunzeln an
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der verkohlten Braktee jener Art. Die feineren Querrunzeln, die dort iiber den

Lartgsrunzeln liegen, und sie gleichsan nur durchschimmern lassen, sind hier durch-

die Art der Erhaltung, hauptsachlich wo hi durch das Praparieren, verloren gegang-

en.

Ob neben den weiblichen Charakteren auch irgendwie oder irgendwann mannliche

Organe in ein und derselben Bliite vorhanden waren, daruber fehlen Anhaltspunkte.

Vorkommen von Vergleichsforcnen:

Alteste Williamsonia nach GOTHAN schon im-Keuper von Luriz.

Lias von liexiko: Verschiedene Exemplare in WIELANs Werk iiber die Flora Mixte-

ca alta (1914.- 16) ;

Williamsonia oregonensis Fontaine (Jura von Douglas .County) in WARD, Stat.

lies. Floras 1905, (Kono'gr.^8) Taf. 29, Fig. 6.

Williamsonia Gagnieri (Ze ill erf Sap. - Oberportland Frankreichs, vergl. SA-

PORTA, Pal. franc. IV, Taf. 252, Fig. 1-3.
miliansonia (Bennettites) Morierei Sap* et Marion. - Oberer Jura Frankreichs

SAJOBTA, Pal. franc. IV, Taf. 248, Fig. 3, Taf. 249 (nach GOTHAN, Lehrb. auch un-

tere Kreide),
Bennettites (Will ixmsonia) Carrutheri Seward i. engl. Wealden (vergl. SEWARD,

Wealdenflora II, Taf. 10, Fig. l)

.

Cycadeoidea (Bennettites) Gibsoniana (Carr*) Seward. - Lower Greensand von

Wight.
7 Williamsonia infraoretaoea Schuster. - Wernsd- Schichten.

Bennettites albianus Stopes^ - Albien u.s.w.

Zu Cycadoidea gehoren auch (vergl. SOLKS-LAUBACH) die Raumer iarArt en, verein-
zelt in der Unt. Kreide von Schlesien und Galizien gefunden.

Eine Verwandtschaft rait CyoadeoideaVk^ nach dem geologischen Vorkommen unse-
rer Reste besonders nahe. Denn dieser Typ gehort zu den jungsten Bennett itec-^ox-
ajen. Die meisten Arten davon findet man nach GOTHAN in der alteren Kreide, nament-
lich ini fleokoin-Aptien; ira Albien seltener. Beriihmt ist das reiche Material aus
der Unterkreide Nordamerikas. - Fiir sicher halten wir inindestens eine Zugehbrig-
keit unserer Form zu dem grossen Kreis derBennett ttaXes . Moglicherweise handelt
es sich um eine besondere Untergruppe.

Fall sich die ZugehSrigkeit. zu Oylindrites als richtig erweist, so zeigt der
vegetative Charakter dieser Pflanze, dass bier vielleicht eine neue Sondergruppe
in unsern Gesichtskreis tritt.

CYCJUXSMJFRUkTiriKATION*

(cf, etwa CERATOZAUIA, ZAMIA, ENCEPHALARTOS u. derglj

Ein Exemplar aus dem Sandstein von. Quedlinborg. Samml. Gottingen. - Fig. 36 .

Lange ca. 2,5 cm, Breite wenig iiber 1,5 cm.
Ausserst typischer Rest; einer der seltenen

Falle, wo eine Fruktifikation ihre Zugehorigkeit
zur Gruppe unserer heutigen Cykadeen direkt nach-
weisen lasst.

Zweifellos stammte dies Stuck von einem gros-
sen Zapfen, auf dem die Einzelfriichte ganz dicht
gedrangt "sassen, sodass sie einander eine allsei-
tig gleichseitige Ausbildung unmoglich machten.
Mindes.tens 3 Nachbarfrttchte (bzw. 2 Nachbarfriichte
und das Fusstiick der eigenen Tragscbuppe) haben
kraftige Eindriicke hinterlassen, deren besonders
einer (auf der durch die Figur nicht wiedergegebe-
nen Seite) eine tief eingreifende Ecke bildet. -

Das leichte Abspringen der unmittelbar umhiillen-
den Masse (ganz lockerer, braun gefarbter Sand-
stein) beim Herauspraparieren beweist das Vorhan-
densein einer massig starken Schicht von Frucht-
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fleisch uber dem Kern. Uur an den gedriickten Stellen konnte es sich kaun entwick-
eln und blieb da ganz dunn. Die Bas.isfla.che, an der die Frucht angeheftet war
ist in typischer Wei se stark afcgeplattet.

Auf der am Basalende ausserst giinstig losgesprungenen, der Zone des Frucht-
.fleisches angehorenden braunen Hullschicht sind die Negative der in den Kern ein-
tretenden Gefassbundel sichtbar als kleine Hockerchen, die je inmitten einer klei-
nen Vertiefung aufragen. Auf dem Kern selbst miissen also den eitretenden Gefass-
biindeln kleine, punktfornige , von einem Ringwall umgebene Griibchen entsprochen
haben. - Moglicher weise liesse sich mit Hilfe eines reichen rczenten Vergleichs-
materials eine noch genauere Identifikation erreichcn.

CYCAD&OSPEFWM j/'.

Ein Stiick aus dem Sandstein von Quedlinburg, Saraml. Gottingen. - Fig. 37
f

58 .

Lag in unmittelbarer ITachbarschaft des Fe t'a tmantell ia-Restes rait llolzstruktur.
Lange ca. 2,2 cm, rait Stiel 2,7 cm; Breite 1;5 - 2 era.

Stiel, von ovalem Querschnitt (etwa 0,4 zu 0,7 era) ist gegen den iibrigen
Fruchtkorper nur scheinbar durch
Herausbrechen von Substanz so
scharf abgesetzt and rnehr als
stielartige Verschmalerung der
Frucht selbst aufzufassen.

Ira iibrigen hat das Gebilde
langliche Haselnuss-Forra. Eine
der breiteren Seitenflachen ist
z.T. ziemlich eben abgeplattet

,

'

als wenn sie sich etwa wiihrend
des HeranwaChsens rait einer Nach-
barfrucht beriihrt hatte.

Der.Hohlraum des Gesteins,
in dem das Stuck sass, wurde oh-
ne Xockeren Zwischenmantel ganz
ausgefiillt. Das apricot gegen
das Vorhandensein eines starke-
ren Fruchtflei sens.

Das in ganzen ziemlich glatte
Fossil besteht aus einer Fullung

von gelblichera Sand, der aussen rait einer ganz diinnen, glanzenden Haut von Braun-

eisenstein iiberzogen ist. Mese ist eigentumlich gefeldert wohl durch naehtrag-

liche Schrumpfung des ttiederschlags. - Dinge, wie das fragliche otuck pflegt nan

als Cycadophytenfruktifikationen zu deuten und zwar wird es sich da urn die Grup-

pe der Cycadaceae selbst handeln.

SCHENKs Cycadtnocarpus aus den Uordwestdeutschen Wealden ^Tafel 37, Fig. 6)

scheint gleichfalls eine gefinge stielartige yerschnalerung aufzuweisen.

Grosse Ahnlichkeit zeigen Stiicke, die WIELAHD als Cycadaospermum oaxacerj3e

aus dera Lias' von Mexico abbildet (Mixteca alta, Taf. 37, Fig. 5, jedoc, zusararaen-

gedruckt!).

(?) MANNLICm FRUKTIFIKATIOII (?) inoert

Ein Exemplar auf gleicher Platte rait Otozcrittes of. HoheneggerU Hildesheiraer.

^n^elnefG^lST'etwa v6n der Grosse eines WeioHsel ^Blattc hens (gegen-

d lar£ 1 ! 2 mm bre't) scheint rait ganz kurzera Stiel einer diinnen Spindel auf-

L
^,_ „ n dGr irohliren 'Substanz, insbesondere der Langsaxe des Gebildes, he-

zusitzen. Von der kohligen
ben sich als Lucken zieralich acharr;^i^to-
nie aus spitzwinkelig vorwarts genchtet. - Sine deutlic,

ist nicht zu erkennen.

3ii der'Mittelli-
Uragrenzungnach aussen
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Der Gedarike an ein nazeriertes Weiohselia-Bl&ttchen oder dergl. ist abzuleh-

Als wahrscheinlichste Deutung erscheint uns die als Fruktifikationsorgan,, un&

zwar m&nnlicher Natur. In den erwahnten LUcken des Gewebes konnten Sporen- bzw.

Pollenbehalter gesessen haben. Durch weitere an der Spindel ansitzende Korperchen

gleicher Art d.onken wir un3 das Ganze zu einer Art von locker ahrenformigem Blu-

tenstand erganst. ' Eventual 1 waren Jie Spindeln noch geteilt bzw. verzweigt(?)

.

Vorlaufig noch alles hypothetisch. Vielleicht bringt eiri giinstiger Fund Auf-

klarung.

FRU~aTIFIKATIOM incertae sedis>.

Ein Exemplar aus dein Sandstein von Quedlinburg. Sammlung Gottingen. - Fig. 59
r

Das Stiick ist infolge der Miirbheit des Sandsteines, aus den es besteht, stark

beschaaigt. Aussere und innere Grenzflachen an inn sind durch dunklere, braune-

Farbe gekennzeichnet.
Eine befriedigende Deutung zu geben ist vorlaufig unmoglich. In der heutigen

Pflanzenwelt mogen in mancher Hinsicht die
Polycarpicae entfernte Parallelen bieten-. -

'^ein ausserlich gibt zufalligerweise leia-

licli gut den allgemeinen Habitus des Stxick-

es wieder eine Abbildung SCHEMs von Sta-

:kypitys Presl i i (Grenzschichten, Taf. 44,

Fig. 12 a) . Einzelheiten konnen natiirlich

nicht. verglichen werden. Denn dort handelt
es sich um eine Vergrbsserung zu Baiera ge-

horiger, noch -ungeoffnet er mannlicher glu-
ten.

Um eine Axenregion, von der ohne zer-
storenden Eingriff nicht aiiszumachen ist,

ob sie, wie in ihren randlichsteh Teilen
l
insgesamt nur einen flachen Boden bil-

det, oder ob sie in der Mitte hoher hinaufreicht, stehen etwa 9 kraftige, '3 - 4

mm hone (vergl. Anaicht von der Basis), ± scharfrtickige "Karpelle", "Teilfriicht-

chen" . Aufwarts, gegen das Apikalende des Ganze n, werden sie allmahlig schnaler
und keilen sich zusammen. Sie sitzen nicht breit auf dem zentralen Boden auf

,

sondern durch Vermittelung einer diinnen Leiste, die in der Basisaufsicht sich

fast als Punkt projiziert. Indem die Sektoreri gegen unten zugerundet abschliessen,
entsteht hier zwischen je 2 von ihnen eine kleine Lucke von etwa 3-seitigem
Grundriss. - Die Teilfriichtchen sind ungleich gut entwickelt. Einzelne sind dick
und rund und haben ihre Nachbarn eingeklemmt und auswarts gedrangt. Daher kann
man unter Umstanden wahmehmen, dass nach Beseitigung eines Sektors "unter ihm ei-

ne weitere Nahtlinie zum Vorschein konmt, in der 2 T.eilfriichtchen zusaramenstossen.

Hier und da bemerkt man in tiofsten Winkel einer Furche noch Spuren von faserig-
holziger^Struktur. Das heisst, jedes einzelne von den Korperchen muss, besonders
an seiner freien, nicht die Nachbarn beriihrenden Oberflache eine lederige oder
holzige Unkleidung besessen haben. - Die Breite des Ganzen betragt bis 1,5 cm,
seine Hohe diirfte in unbeschadigtem Zustande etwa ebenso gross gewesen sein. Ob
auch das Ganze eine" Umhiiliung besass, ist nicht mehr festzustellen. Tahrschein-
lich zum gleichen Stuck?" genorige Heste wurden beweisen, dass sich ringsum eine ca.

2 ram dicke, aussen ziemlich glatte oder leicht gestreifte Sicht befand. Doch konn-
te solche Aussenschicht eventuell auch als Liickenausfiillung zwischen der Frucbt
und besondern Hiillorganen anzuspreehen sein.

Als ± brauchbare Vergleichsobjekte nennen wir: Oyoadeospermum Choffati Sap,
fjnt. -Oxford (5AP0R2A, P 1. franc. IV, Taf. 298, Fig. 5).

Juglandites elegans Goppert aus dem Eisensand, wohl Unter-Senon, von Aachen .

(GOPPERT, 1841, Foss. Pfl.-Reste des Eisensandes von Aachen, Taf. 54, Fig. 18).
Carpolithus euonymoides Hollich aus der Kreide von Staten Island (HOLLICK,
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1906, Cret. fl. of South New York and New England, Taf. 711, Fig-. 2).
Diospyros hrachysepala A. Br. in HEER, miocane Flora v. Nordgi onland, Taf-.

47, Fig. 5.

Der Gedanke an Angiospermen lasst sich bei dieser Fruktifikation nicbt ohne
weiteres von der Hand weisen. Insofern nimmt das ratselhafte Stuck in Rahnen un-
serer Arbeit eine ziemliche Ausnahmestellung ein.

RUCKBLICK.

Bei einer kritischen Uberschau iiber unsere gesamten Eroterungen ist vorweg
festsustellen:

Wegen des verhaltnismassig geringen Umfanges unserer Fossilserie konnen wir
auf ihr trotz guten Einzelresultaten keine allzu weittragenden Folgerungen auf-
bauen. Andererseits sind die zum Vergleich infrage konnenden Unterkreidefloren
nieist strtigraphisch nicht scharf genug fixiert urn auch kleinere Eigenheiten der
einzelnenEndpunkte nach ihrer tieferen Bedeutung auswerten zu lassen. Woch las-
sen sich Okologisch-fazielle Unterschiede kaum trennen von solchen, die wirklich
zeitlich, bzw. durch phylogenetische Entwickelung bedingt sind.

Unter solchen Einschrankungen konnen wir imraerhin von gewissen Gesamtergeb-
nissen sprechen:

Unter unsern stratigraphisch festgelegten Resten aus den Barremien von Hil-
desheim befindet sich nicht einer, den man mit einiger Wahrscheinlichkeit als
Angiospeme betrachten konnte.

Vielmehr zeigt sich ein recht enger Zusamnenhang nit anderen mesozoisches Ge-

prage tragenden Pflanzengesellschaften, so mit der des Weald und vielleight »ooh

inehr mit der der WernSdorfer Schichten (speziellere Vergleiche im folgenden). -

Zwischen diese beiden schaltet sich ja unsere Hildesheiner Flora ein. - Offenbar

haben wir es nur mit einer ganz allmahligen Umpragung zutun, wo hochstens ver-

wandte Typen einander allnahlig ablosten, wahrend spater das Eindringen der fremd-

artigen Angiospermen verhaltnismassig plotslich erfolgte.

Sberraschend enge Beziehungen lassen sich nach riickwarts noch iiber das Weald

hinaus bis in den tieferen Jura, ja bis in die obere Trias feststellen. In der

reichen Rhatflora nahmen vielfach schon die gleichen Typen eine beberrscnende

6

Uhd
S
der

n
iangen zeitlichen Dauer dieser mesozoischen Pflanzenwelt entspricht

,. Fig. 42. Coniferenholz. Ahren-
*ig. 41.. Coniferenholz a. d. Gault, b ^ llsmhuT^.^ d . tollt .

Hildeshein, vergr. Vergrossert.



378. Lipps, Unter-Kreide-Flora.

eine ungewohnlich weite, gleichmassige Verbreitung liber den Erdraum hin, ganz in

Gegensatz stehend zu dem heutigen pflanzengeographischen Partikularismus.

Dies bereits im grossen ganzen von Weald und ± von unterer Kreide bekannte

Bild wird durch unsere Arbeit bestatigt und scharfer umrissen, einzelne neue Ziige

werden hinzugefiigt (vergl. z.B. Dioonites Durikerianus - Pseudocycas t Podozamvtes

vall isnerio idea, Baiera Salfeld t u.s.w.)

.

Die Beziehungen unserer Barremienflora nach vorwarts greifen viel wemger

weit, eben infolge des Fehlens der Angiospermen. Von ihnen abgesehen aber machen

sich doch jungmesozoische Element e, die dann auch die hohere Kreide mit cbarak-

terisieren, deutlich geltend (vergl. z.B. mddringtonia Reichii und die Sequoia-

Art en) . Ja solbst mit der Pflanzenwelt der Gegenwart besteht noch ein erkennbarer

Zusannenhang. Nur dass die herrschenden Fonnen von damals heute meist, so fern uber-

lebend, als "konservativ-endemische" ein Winkeldasein fristen, in den warraeren

Rogionen der Erde. - '

,„ .

Ein Wechsel der Jahreszeiten hat auch gewiss schon damals bestanden. Wenig-

stens zeigen unsere Haiser aus dem Gault (lie. 41. 42 ) deutlich Jahrringbildung

und auch der Rhytnus im Wachstum unseres Cylindrites spongioides (Quedlinburg!

,

genauerer Horizont?J diirfte in diese Richtung weisen.

Soviel neue Tatsachen wir aus unseren Betrachtungen erfahren, ebensoviel neue

Ratsel werden uns gleichzeitig aufgegeben. - In der Palaobotanik noch mehr als in

mancher anderen Wissenschaft muss die einzelne Arbeit ein Torso bleiben, well

auch ihr Material aus Bruchstiicken besteht, die sich nicht beliebig vermehren las-

sen vielleicht aber von einsm Nachfolger erganzt werden konnen.

'Angesichts dieser Sachlage haben wir es als unsere Aufgabe betrachtet dort,

wo keine endgiltige Losungen moglich waren, wenigstens eine moglichst klare, knap-

pe Problemstellung herauszuarbeiten.

UKTERSCRTEDE U1TSERER BARREMIENFLORA GEGENtfBER DER FLORA DES

DEUTSCHE!! (!) WEA1DEN.

Es treten dem Weald gegeniiber neu auf

oder sind starker entwickelt:

Weichselia
Widdringtonia Reichii
Frenel ops i s Bohenegger

i

8equota ( st arke Entwiekelung
!

)

Cypwr'issidium gracile (?)

BrachyphyHum sp, of* obesum.
(Podozamites longifolius of. Nagetdp-

sis longifolia (?))

Es fehlen an charkteristischen Weald-
formen z.B.

:

Ruffordia Gc'ppert'i

Onychiop3-f 8 Mantelli
Nilasonia schaumburgensi3
Baiera pluripartita

± Leitfossilien auch:

I Cylindrite3 spongioides
' Feistmantellia Gopperti n. sp.

Von den aufgefuhrten Formen, die aus unserem deutschen Weald nicht angegeben

werden, diirfte besonders das Auftreten der 3 ersten charakteristisch sein: Weioh-

selia, Widdringtonia Reichii und Trenelopsis Hoheneggeri.

Von den unsern Weald fehlenden Formen sind im engl. Weald vorhanden: Weichse-

lia und BrachyphyHum obesum, Besonders hinsichtlich ersterer Form, die ja im

Barremien so haufig ist, wird man schwerlich den Zufall verantwortlich machen

konnen, sondern nur das langere Andauern der Wealdenfazies in England gegeniiber

Kordwestdeutschland.
Es hat den Anschein, als seien in unserer Barremienflora gegeniiber dem Weald

die Pteridophyten im Vergleich mit den Gymnospermen etwas in den Hintargrund ge-

treten, abgesehen von den Weichselieru Ursache etwa fazielle Vernaltnisse?
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MIT DER FLORA DES DEUTSCHM WEALDEN GEMEINSAM:

Matonidium Cropper ti (cf.)
Zamiophyllim Buchianum
Dioon i tes Danker ianus
Sphenolepidium Sternberg ianum (bzw. Sequoia cf. Sph. Sternberg ianum.) .

Otozamites sp. of. Boheneggeri ist wahrscheinlich mit dem Dioonites (h™. Oto-
zamites) C-dppertianus des Weald verwandt, wenn auch nicht identisch

Das Fehlen von LaocopUr is und auch von Sagenopteris in Hildesheim dtirfte ±
auf Zufail beruhen.

Diese Wealdenformen sind wohl durchweg auch oberjurassisch (z.B. Matonidiim
Gopperti, Zamiophyllim Buchiamm, "Slat ides"'Sternberg iana bei SEWARD!) entspre-
chen SALFELDs Parallelisiorung.

'

HIT DER WERNSDORFER FLORA GEMEINSAM:

We i chselia ("Lonchopteris reoentior ")
Zamiophyllum Buoh ianum
Otozamites Boheneggeri (cf.)
Podozamites offinis (cf.)
Frenelops is Bohenegger i

Williamsonia infraoretaoea (cf.)
(Sol irion prim igen ium ?)

Davon besonders charakteristisch:
Weichsel ia und Frenelops is Boheneggeri.
Benerkenswert ist, dass Widdringtonia Bsiohii fur Kildesneim nachgewiesen ist,

fiir Wernsdorf bisher noch nicht; daran tragt gewiss nur ein Zufall die Schuld.

MIT GRONLAND GEMEINSAM:

(K Kome, Barremien bis Apt i en nach BERRX; P » Patoot)

Aus dem ITeokomsandstein (Heidhornberg bei Iburg) : Gleiohenia longipennis (cf.)

Aus dem Hi lde she iraer Barremien: Widdringtonia Be ichii (At., P.) NB!

Frenelopsis Boheneggeri (K.)

BrachyphyHum cf. obesum vergl. macrocarpum M€wb+ (Cenoman bis Senon)

.

Starke Entwickelung der Sequoien (K. bis Tertiar).

(cf . Oypariasidium gracile, K. bis oberste Kreide)

(cf. Sol trion vrimigenium, untere Kreide)

Auch hierdurch'wieder erweist sich das Auftreten von Widdringtonia Ti&ichii

in Hildesheim als ungewohnlich friih.

Herkwiirdig'ist das anscheinende Fehlen der Weichselien in der nordischen
Kreide, das "uriicktreten der Gleichenien im deutschen Neokom, besonders im Hildes-
heimer Barremien.

Falls die Identifizierung von Ve&miophyllum soea. mit Otenops is Berry (Jura,

selten noch untere Kreide Nordamerikas) sich aufrecht erhalten lasst, ware damit
ein neues, wichtiges Glied der europaisch-nordamerikanischen Florengemeinschaft
^achgewiesen.

In gleichem Sinne ware das Vorkommen von Podozamites longifolius n. sp. su

deuten, falls Identitat oder enge Verwandt schaft mit Hageiopsis longifolia Font.
aus dem Potomac vorliegt.

BESONDERS INTERESSANTE, WAHRSCHEINLICH ALTE FORMEN,

liber die unsere Arbeit Neues brihgt:

Podozamites vail isnerio ides n, sp.

Baiera Salfeldi n. sp.
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BEZIEKUNG ZWISCHM UNSERER HILDESHEIMER FLORA UHD UNSEREN EESTETJ

AUS DEM (UKTER-) KEEIDE-SANDSTEIN

:

Die Arten sind z.T. gemeinsam (Matoniditm G-opperti, Weichselia, Zamiophyllwn,

BuGhianun). Die Unterschiede diirften z.T. auf Zufalligkeiten beruhen; teils maeht
sich die Verschiedenheit der Erhaltungsbedingungen geltend: Bei den Sandsteinres-
ten handelt es sich wohl grossenteils um Einbettung ± an Ort und Stelle (vergl.

Cylindrites; vergl. Laocopteris , Wedel und Rhizom) . Vor allem werden auch die ±

spezifisch schweren Fruktifikationen meist keinen weiten Transport nitgenacht ha-
ben. Uberdies. warden sie im Sand weniger leicht zerquetscht wie in Ton. So iiber-

wiegt bei unsern Fruktifikationen weitaus die Erhaltung in Sandstein. - Gewiss
besass ein sandiger Strand auch eine eigene Fazies des Pflanzenlebens. Desonders
charakteristisch dafiir waren wahrscheinlich Cylindrites spongioides, vielleicht
u.a. auch dickblattrige Weichselien. Stratigraphisches Interesse erweckt bei

den nicht in einzelnen naher aufgeklarten Alter des Neokomsandsteins vielleicht
die Gleichenia cf . longipennis.: von Heidhornberg bei Iburg, den echt kretazischon
Gleichenien angehorend (vergl. Gronland). Sie weist wie Weichselia auf eine Peri-

ode junger als Wealden. Ein volliges Problematicun ist u.a. die nit den PolyGar-

p'ioae zu vergl eichende Fruktifikation incertae sedis.
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Untersuchungen iiber den Wachsturasfaktor Kohlensaure.

Von PAUL SPIRGATIS (Konigsberg Pr.).

EINLEITUNGi STA'ND DER WISSENSCHAFTLICHEN FORSCHUNG.

Seit einer langeren Reihe von Jahren sind auf dem .Gebiete der Kohlensaure-
diingung von verschiedenen Forschern zahlreiche Versuche angsetellt worden. Meist
wurde, wenn nicht methodische Fehler vorlagen, durch Erhohung des Kohlensaurege-

.

haltes der uragebenden Luft eine Steigerung des Pflanzenertrages erzielt. So teilt

FISCHER (l) als Gesamtresultat seiner Versuche mit, dass die Pflanzen sich durch

kraftigen Wuchs auszeichnen, und insbesondere ihr Bluhen und Fruchten erheblich

beschleunigt und gesteigert wird. Von einer naheren Besprechung der alteren Li-

teratur auf diesem Gebiete will ich absehen, da dieses von neinem Vorganger JA-

NERT (2) eingehend geschehen ist; dagegen wird die neuere Literatur am Ende die-

aer Ausfuhrungen kritisch gewiirdigt werden. Jedoch mochte ich hervorheben, dass

fast saratliche Versuchsansteller mit geschlossenen Glasgefassen bzw. Glaskasten

arbeiteten die oft noch in einem Gewlichshause aufgestellt sind. Hierbei wird

die Lichtintensitlit bedeutend verringert, weil die Lichtstrahlen die Glaswlinde

passieren miissen ^eine Lichtmessungs-Versuche habeh dies bewiesen. Den Kohlen-

saure-Pflanzen stand vielleicht nur ein Bruchteil des ungeschwachten Tageslichtes

z^r Verfiigung, sodass sie anomalen Verhaltnissen unterworfen waren.

KURZE ERORTERUWG MEINER 7ERSUCHS2RGEBNISSE.

Nach JAKERT (2) haben wir uns das Eindringen der Kohlensaure in die Zellen

als einen reinen Diffusionsprozess vorzustellen. Assimiliert die Pflanze, d.h.

wird aus Kohlensaure und Wasser organische Substanz. gebildet, so v;ird die Konsen-

tration in uer Zelle geringer, und infolgedessen difiunuiort i: hlensaure aus den

Interzellularraumen, die durch Spaltoffnungen mit der Luft in V^rbindung stehen,
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