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AFRIKANISCHEN KOHLKNKALKFAUNA AUS fill GEBIETE Mil WEST-SAHARA 
BERICHT 

UB RR 

IF. UNTERSUCHUNG DEB VON DK OSKAfi LENZ Aid' DER REISE VON HAROKKO NACH TIMBUKTU GESAMMiXTEN PALAOZOISCHFJ 

GESTE1NE UND FOSS1LRESTE. 

VON 

GUIDO STACHE. 

fOTLi/fc 7 Safety.) 

VORGHIiBOT  IN   DKR SfTZUNO   DER  MATHEMATTSOII-N ATUlUVISSKNSf'lIAFTI.ICHEN CI.ASSE AM 22.  JUNI 1882 

Eialeitende Ubersicht. 

Mein geehrter Freund, Dr. Oskar Lenz, hat von seiner berUhmten Reise iiber Marokko mid Tarudant 

nach Timbuktu Gesteinsstiicke und einzelne Fossilreste mitgebrachi deren palaozoischen Charakter er bereits 

riclitig erkannte. 

Da sichere Carbonfaunen aus dem nSrdlichen Afrika und ans den Stcinwiisten-Gebieten der grossen Sahara 

higher nicht bekannt waren, dagegen Anhaltsptmkte fiir die Vertretmig devonischer Scliichten in der ostlichcn 

Sahara (Siidabfall der Hammada bis Murzuk) durch E. Beyrich ' bereits im Jalire 1852 gcgeben wurdeu, 

lag es fiir Lenz nahe, zunachst an eine vorwiegende Repriisentation devonischer Bildungen zu denken. Als mir 

das Material zur Ansicht vorgelegt. wurde, erkannte icii sogleieh, dass ein grosserer Theil desselben carbonisehe 

Reste and zwar besonders hilling Prodnetcn aus der Gruppc der „striatiu entiialte. Die speeiellere Untersuchung 

der mir zur Verfiigung gestellten Gesteinsstiicke und losen Einzelreste ergibt nun das Resultat, dass, abgesehen 

von wenigen niclit uiiher bestimuibaren freien Formen, sowobl alle von mir aus den versehicdenen Gesteinen 

gewonnenen Petrefacten, als a-ueh der Ilauptsaelie nach die von Lenz in schon ausgelostem Zustande gesam- 

meltenVersteinerungen nahe Ubereinstimmung oderzmn mindesten eine grossereVerwandtschaft mit bekannten 

Formen des Kohlenkalkes zeigen, als mit irgend welchen Arten der Devonformation. 

1 Bericht iiber die von Overweg a if dor Reise yon Tripoli aaoh Marzik mil von Murzuk nach Ghat gefundenen Ver- 
stemerungen. Mit 3 Tal'eln. (Aus den Monatsber. iiber die Verhandl. der Gesellschaft fiir Erdkunde in Berlin. Bd. [X, 1852.) 
Berlin 1852. 

Dtmkscliriften der raatliom.-naturw. Gl. XLVI. Bd. Abhandluugeu von Nichtmitgliedern. WW 
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370 Guido Stache. 

Die Wichtigkeit, welche mir das Material fur die, Vermehrung unserer noch so sparsamen Kenntnisse 

iiber die Verbreitung palaontologisch fixirbarer Bildungen der palaozoischen Reihe in Afrika zu haben schien, 

war fur das Opfer an Mlihe und Zeit, welches ich dem auf den ersten Anblick zum grossen Theil unscheinbar 

und wenig versprechend aussehenden Eohmaterial zuwenden musste, ausschlaggebend. Die Auffindung, Pre- 

paration und Untersuchung der auf den beifolgenden 7 Tafeln dargestellten Formen hat nun in der That auch 

ein immerhin lohnendes Resultat ergeben. 

Es ist die erste, etwas reichere palaozoische Fauna aus dem Gebiete der grossen Sahara und speciell die 

erste afrikanische Kohlenkalkfauna iiberhaupt, welche hier vorliegt. 

Das mir zur Verfiigung gestellte Material bestand aus einem kleinen Haufen loser Reste (vorwiegend 

Saulenstiicke von Crinoiden nebst einigen Einzelkorallen) und aus etwa 8 bis 10 Gesteinsstiicken von nicht 

durchwegs gleichartiger petrographischer Beschaffenheit. 

Unter den Gesteinsprobeu liessen sich vier von cinander deutlich abweichende Niiancen untei'scheiden. 

Drei derselben beherbergen zugleich ihre besondere Fauna. Zwei Gesteinsformen unter diesen vier zeigen 

dagegen eine sehr analoge Fauna trotz der Abweichungen im petrographischen Charakter und im Erhaltungs- 

zustand der eingeschlossenen Fossilreste. 

Das den losen Petrefactenresten zum Theil noch anhaftende Gesteinsmaterial Hisst sich nur zum Theil init 

einiger Sicherheit auf eine der vier Gesteinsformen beziehen. 

Es erscheint demnach auch zweekmassig, die aufgefundenen Reste, welche zum mindesten Faciesverschie- 

denheiten, zum Theil aber auch altersverschiedene Horizonte andcuten, dem Charakter des Vorkomniens 

entsprechend bei der kSpecialbeschreibung getrennt zu halten. 

Das Schluss-Resume wird Gelegenheit bieten, Vermuthungen und Wahrscheinliehkeitsgriindc iiber ihre 

gegenseitigen Beziehungen und den Grad ihrer stratigraphischen Zusammengehorigkeit in Erwiigung zu ziehen, 

Alle diese Gesteinsstiicke und losen Petrefacten warden von L enz auf der Strecke zwischeu Fum-el-Hossan 

am Wadi-Draa und dem siidlichen Theile des Diinengebietes von Igidi gesarnmelt. 

Die vier, entweder in Wechsellagerung befiudlichen Schichtenlagen odor ungleichaltrigen Horizonten und 

Faciosniiaucen entsprechenden Gesteinsbildungen sind folgende: 

1. Productenkalke. 

la. Lichter gelblichbrauner bis dunkel graulichbrauner Kalkstein mit unvollkommen muschligem bis 

scharf-splittrigem Bruch. Dieses Gestein ist erfiillt mit ziemlich dichtgcdrjingten .Schalresten von Producten aus 

der Gruppe der striati. Mittelgrosse Formen herrschen vor, dazwischen finden sich kleine Producten und vcr- 

einzelt auch einige andere kleine Brachiopoden. Dieses Gestein zeigt Ubcrgange in ein mehr sandig verwit^ 

terndes miirberes Kalkmaterial, welches das Bindemittel von dicht zusammengehauften und ineinander geseho- 

benen grSsseren Productenschalen derselben Gruppe bildet. Aus dieser lumacliellartigen Bildnng des a'lem 

Anscheine nach einen bestimmten Horizont reprasentircnden Productenkalkes liessen sich einige ziemlieh wohl- 

erhaltene Exemplarc herausprapariren. (Siehe Taf. I, Fig. 1, 2 n. 4 u. Taf. II, Fig. 1.) 

Hier haben wir also unzweii'elhafte Vertreter einer Kohlenkalkfauna vor uns. 

Producten aus der Gruppe der striati und undati sind fur obercn und unteren Kohleukalk bezeichnend, 

wurden tiefer bishcr noch nicht angetroffen und steigen in die Permformation nur in wenigeu E'ormen hiuauf. 

lb. Die zweite Gesteinsfonn ist ein dunkler schwiirzlicher, rostbraun geflecktcr kleinkiirniger Kalkstein. 

Derselbe besteht vorwiegend aus kleinen, eckigen Kiirnorn von dunkelblaugrauoin spiithigem Calcit (w.-ihr- 

scheinlieh vorwiegend Crinoidengrus) und einem dazwischen mehr minder glcichformig vcrtheilten Gemenge 

von lichteren braunlichen Kornern von dichtem Kalkstein. 

In diesem Kalkstein sind gleichfalls .Sehalenrcste von gestreiften Producten eingeschlossen. Diesglbeu 

bilden auch hier das vorwiegende palaontologisclieMerkmal. Andere Brachiopodenreste, darunter solche, welclie 

sich auf Orthisiden aus der grossen Gruppe dtesStfeptorhyiichm creni'stria und eine ^/«/m-Form beziehen lassen, 

sind verhaltuissmJissig sparsam. 
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Fragments einer afrikanischen Koldenlcallfauna aus dem Gebiete der West-Sahara.        371 

Der Erhaltungszustand der Brachiopodenschalen ist liier ein minder gunstiger als in dem dichten leber- 

braunen Productenkalk. Die Schalenschichten sind nicht melir frisch und glanzend, sondern in eine weisse, 

liiurbc, zerreiblichc Kalksubstanz verwandelt. Die vollstandiger erlialtcnen Productenreste gehoren denselben 

Hauptformen an, welclie den dichten, lichtbraunen Productenkalkstein charakterisiren. 

Beide Sorten von Productenkalk liaben mit einander eine cigcntliiimliche Ausbildung der der Verwitterung 

ausgesetzt gewesenen Gesteinsobcrflachen gemein. Die der Sonne und der Scheurung durcli den von den Luft- 

stromungen bewegten Wiistensand ausgesetzt gewesenen Flachen zeigen cine feine, maaudriscli wurmformige 

Ciselirung, verbunden mit Gliittung der erliabenen wie der vertieften Theilchen. 

Eine ahnlich geglattet corrodirte Oberflache zeigen audi einzelne Productenschalen. 

Nach L e n z bilden diese Kalke nicbt maehtigc Bii nke sondern vorwiegend dtinnere Platten von selten mehr 

als 3 — 6 Zoll Machtigkcit, Hie sind sclir flacb gelagert. Wo sie zuerst angetroffen warden (nalic srldlich von 

Fum-el-Hossan im Gebict von Wadi-Draa), sclieiuen sic sebwach gegen Nord geneigt zu sein. Wahrscheinlich 

bildet das ganze Schichtensystem, dem sie angchoren, sanfte breite Wellen, welcbe durcli Langs- und Q.uer- 

kluttc unterbroclicn sind. Derartigc Productenkalke sclieiuen in dicser niirdliclien Zone der Verbreitung des 

Kohlenkalkes vorzulierrscben. 

2. Spiriterensandstein. 

2. Niiebst den zwei Varietateii von Productenkalk tritt als drittes petrefactenfiihrendes Gestein ein licht 

gelblicb grauer Kalksandstein auf. Derselbc ist zum Tbeil von fester, zum Tlieil von miirberer Bescliai 

fenboit. Gewisse Partien des licliten Productenkalkes zeigen in angewittertem Zustande cine analoge Ausbil- 

dung, wie dieses sandige Gestein. 
Die Pctrcfactenfiilirung dieses in der Sammlung nur sparsam vertretenen Gesteins ist eine von der der 

I'rtjductenkalke ganz vcrscliiedene. Hier herrschen Spiriferenreste. Neben diesen fand sicb nur eine merk- 

wlirdige parasitiscbe Koralle, zwei Productenreste, eine Rhyncliondla. 

Die ungentigende Erbaltung der Spiriferenreste gestaltet keinc sicbere Bestimmung. Von zwei Formen 

licgen Abdriickc von Tlieilen der gcrippten Schalenoberfliiclie im Sandstein vor. Haufigcr sind die starkwan- 

digenTlieile dreier Formen erhalten, deren Oberflache und diinnerc Schalenpartien ganz resorbirt wurden oder 

vollig abgewetzt erscheinen. Diese Schalenstucke kliiften parallel zu den Scptalleisten. Die beiden Seitenstuckc 

der Buckenklappe treiinen sich vom mittleren Schnabelstuck mit der Dorsalbucht und bilden, wenn sie frei und 

olme Zusammenhang mit dem Mittelstuck herumlagen und giatt gescbeuert wurden, eigenthtimliclie an ab- 

gewetzte spitze Congerienschnabel erinnernde Dreieckformen. ZumTheil zeigen die Spiriferenreste Merkmale, 

welche auf ihre Zugehorigkeit zur vielgestaltigen Gruppe der Spirifer Mosquensis Fisch. schliessen lassen 

Diese gelben sandigen Schichtproben, sovvie vereinzelte Stitcke mit Sandsteinausfiillung (Rhynchondla, 

Produdus und eine merkwurdigo parasitische Koralle) wurden von'Lenz in der Mittelregion der Reiseroute 

(gegen Tenduf) gesammelt.  (Taf. HI.) 

3.  Lose Korallen und Crinoideenreste. 

3. In einem dritten Abschnitt folgt die Beschreibung der in losem Zustande hier und dort umherliegenden 

Korallen und Crinoideenreste. Da dieselben nicht gesondert gehalten waren, kann nur hei einem Theil derselben 

auf Grand der spurenweise anhaftenden oder die Hohlraume erfnllenden Gesteinsmasse eine Andeutung darltber 

gemacht werden, aus welchen der hier erorterten Gestcinsschichten dieselben am wahrscheinlichsten stammen. 

Einige zeigen ziemlich sicher primsire Gesteinsmasse und lassen die Herkunft aus Kalken, welche mit dem 
Productenkalk ubereinstimmen, oder aus einer Sandsteinschicht des Spiriferenhorizontes oder endlich aus 
weichen kalkigmergligen Schichten erkennen. (Taf. IV, V u. VI.) 

Bei anderen dagegen scheint Ausfiillung und theilweise Ubcrkrustung, sowic gewisse Besouderheiten der 

Versteiuung und Umwandlung des spathig-kalkigen Petrefactcukorpers selbst erst auf secundarcr Lagerstatte 

vor sich gegangen zu sein. 
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372 Guido Stache. 

4.  Plattige Crinoideenkalkmergel. 

4. Die in besonderem Abschnitt zu bchandelnde vierte Form der von Lenz mitgcbrachten Gesteinsproben 

war durch vier grtfssere Stttcke vertreten, welche fur den ersten Blick nur Auswifcterungen von kleinen Crinoiden- 

stielgliedern und vercinzelten Bryozoen zeigten und ausserlich zu nicht besondercr Hoffnung bezttglich der 

Gewinnung besser erlialtener Reste berechtigten. Dennocli lieferte die Zertriinimerung derselben bis ins Kleine 

eine ziemlich ansclmliche Zahl verscliiedenartiger Formen — die ganze auf Taf. VII reprasentirte, besonders 

aus kleinen zartsclialigen Brachiopoden bestehende Mikrofauna mit kleinen Producten. 

Das Gestein ist theils ein etwas festerer, hellgrauer sandigmergliger Plattenkalk, theils ein mehr mttrber 

kalkigsandiger, durch zahlreiche kleine Crinoideenstielglieder grobbrbckliger, gelblichgrauer, sandigkalkigev 

Mergel. Die Oberfliiche der der Verwitterung ausgesetzt gewesenen Seiten der diinnplattigen festeren Kalldladen 

ist uneben durch flache Griibchen von herausgesprungenen Ciinoidcengliedcrn und glatt geseheuert. Beide Ab- 

iinderangen, die iniirbe wie die hartere, sind voll von kleinen Crinoidenstengelu und Stielgliedern, sowie von 

zerbrockelten Kronenfragmenten. 

Diese Schicliten herrschen in der kSiidzone des grossen palaozoischen Gebietes der West-Sahara vor, ent- 

lang dem Diinen-Gebiet von Igidi, aus welchem man in das Granitgebiet der Httgel von El Eglab kommt. Ob 

zwischen diesen Schicliten von Igidi und dem Granit noch andcrc tiefere Schichten zum Vorschein kommen 

oder ob dieser Kohlenkalkhorizont, altere palaozoische Schichten verdeckcnd, auf eine Granitbasis iibergreift, 

ist nicht entschieden. 
Schlicsslich ist zu erwahnen, dass sich unter dem Material auch kleine, schwach abgewetzte Brock en eines 

dioritischen Eruptivgesteins befanden. Die mikroskopische Untersuchung, welche die Herren Baron Foullon 

und Dr. Hussak vornahmen, ergab, dass das Gestein ein Augitdiorit sei von noch grosser Frische und eher 

den Habitus und Merkmale eines Gcsteins einer jiingeren als einer alteren dioiitischen Gcsteinsgruppe an sich 

trage. Es wird somit die Wahrscheinlichkeit, dass diese Stttcke aus einer der palaozoischen Reihe angehoren- 

den conglomeratischen Lage odcr direct eincm lager- odcr gangformig darin auftretenden alten Eruptivgestein 

angehoren, eine geringere. Jedoch ist die Moglichkcit eines dieser Falle dadurch noch nicht direct aus- 

geschlosscn, nachdem die Erfahrungen gezeigt haben, dass es sowohl alte Gesteinc iiiitjungem Habitus, als 

junge Gesteine mit dem Habitus der alten gibt. 

Die Beschreibung der aus der unteren Carbonformation der westlichcn Sahara nun vorlicgendon rclrc- 

facten crfolgt, entsprechend den vorangeschickten Bemerkungen, in vier Abschnitten: 

1. Fauna der Productenkalke der nordlichcn Kohlenkalkzonc des Wadi-Draa. (Schichten von Fum-el- 

Hossan.) 

2. Petrcfacten aus den Sandstcinschichten der Mittelregion. 

3. Korallen und Crinoideenrestc von vcrschicdcnen Pnnktcn des ganzen Hanimada-Gebictes zwischen 

Fum-el-Hossan und Igidi. 

4. Fauna der mergcligen Crinoidcnkalkschicfer der siidlichen Kolilcnkalkzone.  (Schicliten von Igidi.) 
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Fragmente einer afrikanischen Kohlenkalkfauua aus dem Gebiete der West-Sahara. 373 

Beschreibung der Petrefacten aus den Kohlenkalkschichten dor West-Sahara. 

1. Faunen-Reste ties Productenkalkcs dor Kohlciikaikzonc am Wadi-Draa. 
Taf. I und II. 

Der lichtere gelblichgraue bis leberbraiine Kalk des Gcbietes von Wadi-Draa ist palaontologisch charakte- 

risirt dnrcli mittelgrosse und kleine Productenformen. Nebenbei erseheinen Spuren von Streptorhynchus-Sch&l&u 

(Gruppe der Sir. crenistria Pbil.) sowie sehr kleine Exemplare von zwei bis drei Jt/iyrk-Aiien. 

Mit einer einzigen Ausnahme gehoren alle Producten, welche ich aus den wenigen Kalkstiicken gewann, 

in Davidson's grosse Hauptgruppe der striati, wclchen sich aueli die semireticulati und uwlati de Koninek's 

und ttberhaupt alle gestreiften oder berippten Producten untcrordncn. Aus der Davidson'schen Gruppe der 

„spinosiu ist kein Vertreter, aus der Gruppe der „sublaevesu nur ein Vertreter (Prod, devestitus) vorhanden. 

Einer tier afrikanischen „striatiu, Prod semistriatus, stellt eine Mittelforni zwiscbcn den nsiriatia und „sub- 

taevesu vor. Eine gemeinsame Eigenschaft aller Formen der kleinen afrikanischen Productenfauna ist, dass ibre 

Convexklappc stets eine voile ungetlieilte Mittelwblbung zeigt. Eine zweite Eigenheit ist die Seltenheit oder 

der Mangel von Ansatzstellen grosserer Eobrenstaclieln auf Wolbungs- und Ohrenflachen. Dberdies ist feine, 

diclite Streifung oder Berippung vorherrschend. Starke, wcitstandige Berippung wie bei Prod, costaius kommt 

nicbt vor. Starkere Rippen mit vereinzelten Spuren grosserer Ronrenstacheln zeigt nur eine Form Prod, crenu- 

Idio-costatus. 

A. Ncuartige Formen. 

Pi'oductus Africanus nov. form. 

Taf. [, Fig. 1 «—/.' .u. Pig. 2 a—e. 

Erhaltung: Eine wahrscheinlich iui afrikanischen Kohlenkalk nicht seltene Form. Zahlreiche in dem 

kleinen Material vorhandene Bruchstlicke gehoren zu dicser Form. Die Abbildungen stammen von zwei hidi- 

viduen, welche iibeiiiaupl zu den am vollstiindigsten und best erlialtcnen Exemplaren dieses Productenkalkcs 

gehoren. Zugleich reprasentircn die beiden Stiickc eine infcressanle, (lurch cine besondere Combination von 
Morkmalen gut charakterisirte und von alien bekannten Producten abweichende Art. 

Das eine Individuum ist durch eine fast vollst&ndige mit Schlossrand, Schnabe] und Schleppenkranz 

erhaltene Bauchklappe, das zweite durch eine fast vollstiindige Rttckenklappe und die zusaminengehiirigen 

Bruchstlicke der zugehorigen Bauchklappc vcrtreten. Schnabel und Schlossrand sainmt Innenuaclie mit den 

Eindriicken des Adductors und den oberen Theilen des Cardinalis zeigt das eine dieser Bruchstilcke. 

Grossenvcrhaltnisse: Fig. 1 a—ij. Grosse oder Bauchklappe; Schlossrand 36""". — Breite oder 

griisstcr Querdurchmesser 45""", unter dem Schlossrand 4()mra. — Medianaxe (LSnge) bis zum Schleppensaum 

50mm. — Wolbungsdurchmesser oder Tiefe der Schale 34mm. — Erliebung des Schnabelbuckels liber die Ohren- 

flachen 6—7mm. — Fig. 2 a. Rttckenklappe des zweiten Exeniplares: Schlossrand 34""". — Ilolie des Schna 

bels mit dem dorsalen Scldossfortsatz 9",m. — Grcisstcr Qncrdurclimesser der Schale 40'"1". — Medianaxe von 

dor Spitze des Schlossfortsatzes bis zum uuteren Schalenrand 50""". — Wolbungsticfc 28""". 

Auf dem Schnabclrucken koninien 14—16, in dor Mitte der llauptwolbung 8—9, am Rande zunaebst der 

dichotomen Spaltung des Schleppensaumes 6—7 Rippen auf 5mm Breite. 

Die Aussenflache der concaven Klappe des zweiten Exeniplares zeigt gleichfalls 6—7 Rippen auf 5mm 

Breite in den randwitrts von dem Visceralfelde gclegenen Partien der Schale. 

Beschreibung; Der Hauptumriss der gryphaenartig hochgcwolbten Bauchklappe ist vierseitig oblong 

bis hochtrapezformig mit halbkreisformiger Zurundung der breiteren Basis und breitbuckliger mittlerer Aaf- 

wolbung der Scheitellinie bei massiger Divergenz der Seitcn. Der Umriss,   die Dorsalansicht und der Gesammt- 
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374 Guido Stache. 

habitus dcr Gestalt erinnert an Prod, fiexistria M'Coy (dc Kon., Monogr. Taf. XVII, Fig. I ab). Die Convex- 

ansicht und die Flankenstellung litest tlieils mit dieser, theils mit manchen Varianten von Prod. Cora d'Orb. 

(vergl. z. B. Davids., Brjtt. Carb. Brach. Taf. XXXVI, Fig. 4 a) einen allgenieineren Vergleich zu. 
Bei genauerer Betrachtung ist jcdocli, ganz abgeschen von alien anderen abweichcnden Eigenschaften, 

auch der Ban der Klappc selbst von dcr analogen Gestalt des Prod, jlexidria hinreichend vcrsehicden. Uber- 

einstimmend ist der Gesammtumriss und besonders die plattgedrtickten Flanken und der Mangel seitlich vor- 

stehender ohrenartiger Fortsiitzc; dagegen ist die Art der Wolbung' und Einbiegung der Buckel und Schnabel- 

partie, sowie der Absatz dcrselben gegen die seitliclicn Deprcssionsflachcn (Oliren- oder Schlossrand(lachen) 

eine abweichendc. Die Schnabelspitze ist schwaeh eingebogen, massig voi'springend, der Schnabelbuckel ist 

zienilicb scharf gegen die fast horizontal eingedruckten Ohrenflachen abgesctzt und stark aufgewolbt. Die 

Ohrcnenden sind stumpf abgerundet, untcrhalb etwas eingedrlickt. Die Schlosslinie ist von oben verdeckt durch 

die dartiber hinausragendc wimpcrnartigeReihekurzer, horizontal vorstehenderStacheln, welche sich als direete 

Ausliiufer der sich gegen den Schlossrand umbiegenden feinen Rippen der horizontal gedruckten Ohrenflachen 

erweisen. Diese Art der Bewimperung durch eine dent Schlossrand folgende Reihe feincr kurzer Rohrenstacheln 

ist in Verbindung mit der ausgesclinittenen schon eine Arealanlage zeigenden Schlossleiste mit dem ganzliclien 

Mangel von Rohrenstacheln auf tier Schalenoberflachc das Hauptmcrkinal der neucn afrikanischen Art und 

zugleich mit dem Auftrcten von intcrcostalcr Funktirung des Steinkerns durch die stachlige Kornelung innerer 

Sclialcnpartien cin Hinweis auf das Bestchen von Zwischenformen, welche die nahc verwandten Geschlechter 

Productua und Chonetes vcrkntipfen. 

Dieses Merkmal in Verbindung mit dcr dem Prod. Jlexidria verwandten Gestalt und eines charaktcristischen, 

durch intermittirende Dichotomic der randlichcn Rippenenden gebildeten Sclileppensaumes geniigt, urn diesen 

Productus eventuell als den Typus eines neuen Formcnkrcises oder als den Reprasentautcn einer guten 

besondcrcn Art anzucrkennen. Dazu kommen nun noch die Eigentlmmlichkciten der Verzierung und inneren 

Beschaffcnheit der Schalen, welche im Einzelnen bei verschicdenen Formen wiederkehren, in Hirer Gcsainmt- 

heit jedoch die Charakteristik vervollstiindigen. 

Die Rippen sind fein, scharfkantig, wcllig. ungleich dicht ancinander gedrangt und unregehniissig intcr- 

calirt oder dichotomirend auf dem Sclinabelbuckel. Auf den Ohrenflachen ist die Intercalation Iiberwiegcnd 

und regelmiissiger. Hier bicgen sich die Rippen wellig dem Rande zu und spitzen sich in kurze Rohrenstacheln 

aus, von denen etwa 20—24 auf jeder Seite des Schnabcls zu sehen sind. Auf dem Mitteltheil der Haupt- 

wolbung bis zum Rande verlaufen die engstehenden, nur durch schmale, aber scharfe Furchenlinien getrennten 

Rippen stramm und gerade abwarts. Sie sind hier schon rundruckig und es zeigt sich besonders in der Gegend 

des Hauptbuges der Wolbung nicht selten eine Convergenz und Wiedervereinigung zweier Rippen. In der 

Randgegend und zwar besonders an den Flanken der Schale erscheinen die Ripjien brciter und platt, die 

Furchenlinien urn so enger. Bei der Spaltung in die Saumrippen scheint ziemlich rcgelmassig immer nur wiedcr 

das je zweite Rippenende zu dichotomiren. Die conccntrischen Faltcnlinien zeigen sich in der Form, wic sie 

haufig bei Prod, com vorkommen. Dicselben sind nicht sehr kraftig, aber ziemlich zahlrcich. Am deutlichstcn, 

und zum Theil scharf und zahlreich, erscheinen sie auf den Ohrenfliichen und seitlich darunter. 

Ansserdem aber werden die Rippen noch durch zarte, dichte, nicht immer gleichfonnig feine concern 

trische Linien geschnitten und in iihnlicher, beziiglich der Regelmtissigkeit und Starke aber nicht ganz iiberein- 

stimmender Weise crenulirt, wie dies Davidson 1. c. (Taf. XXXVI, Fig.  i) an Prod, cora zeigt. 

Die Schale ist im Visceral-, Schnabel- und Ohrentheil ziemlich dick — im Ubrigen ziemlich diinn; sie 

driickt dem Steinkern die Spuren dcr Berippung sammt den intercostalen Stachelkornem und den starkcren 

Ringfalten auf. Auf den untcr der Oberfliichenlage folgenden Sehalenlamellcn bemerkt man feine Punkte nicht 

nur in den Rippenfurchen, sondcrn zum Theil auf den Rippen selbst. 

Die Obcrflache der Concavschale, welche man an dem zweiten Exemplare beobachten kann, hat weiter 

von einander abstehende, aber etwas diinnere Rippen als die zugehorige Convexklappe. Grobere und feinere 

punktformige Vertiefungen der Zwischenfurchen deuten die spitzigen Raiihigkeiten der Innenseite an. 
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Fragmente einer afrikanischen Kohlenkalkfauna aus dem Gebiete der West-Sahara. 375 

Der Schlossrand dev Convexklappe dieses Exemplares ist frei und zeigt die Unterbrechung der selirnalc 
Arealflachen zeigenden Schlossleiste durch einen kleinen Dreicckaussclinitt. 

ProducAus semistriatus n. f. 

Taf. I, Fig. 5 a—c. 

Erhaltnng: Eine Convexklappe mit aus dem .Stein herausgearbeiteten Schnabel sammt Schlosslinie, aber 

mit mangelhafter Erhaltung der Ohren. Im Ubrigcn ist der grossere Theil der Schale vorhanden, jedoch stiick- 

weise losgelost von dem Steinkern, welcher das Relief derVisceraleindriicke, besonders der starken und breiten 

Schlossmuskeln zeigt. Das Exemplar sitzt auf demselben Gesteinsstiick, dessen Rtickseite die concave Riicken- 

klappe von Prod, africanus einnimmt. 

Grossenverhaltnisse: Lange der Schlosslinie 34'"m (ohne Ohren). — Querdurchmesser der Schale 

38mm. — Medianaxe 32mm. — Wolbnng 12""n. — Dicke der Schale zwischeu Schnabel und Schlossmuskeln 

2—3mm
; unterhalb und seitwarts von den Muskeleindriicken 1 — l'f>mm. Auf dem Steinkern lassen sich folgendc 

Verhiiltnisse durch Messungen constatiren: Lange derMedianfurche, respective der Lcistc des Steinkerns 28",m. 

— Querdurchmesser der Visceralpartie oder Distanz der ausseren Schlossmuskelriinder 26m,n. — Mediandurch- 

mcsser bis zur Tangente der unteren Schlossmuskelrander 18,n,a. — Unterer Abstand der inneren Schloss- 

muskelrander 10mm. 

Beschreibung: Der Umriss der erhaltencn Convexklappe ist vierseitig, kurz oblong, mit unten ab- 

geruudeten, oben wahrsclieinlich nur zu kurzcn stumpfen Ohren vorgezogenen Ecken. Die den Muskelapparat 

tiberwolbende Mittelpartie mit dem Schnabel ist etwas starker aufgcwolbt als die peripherische Zone der 

Schale und wie es scheint durch eine leichtc Depression dagegen abgesetzt. Der Schnabel ist nur sehwacli 

eingebogen, kaum nach vorn liber die Schlosslinie vorspringend, dagegen beiderseits durch stiirkere fast hori- 

zontale, 6_7mm breite Dcpressionsfelder (etwa 5mm hoch) fiber die Schlosslinie herausgehoben. Diese ein- 

gedriickten Partien verlaufen gegen die ohrenartigen (kaum erhaltenen, wahrscheinlich kurz abgestutzten) Fort- 

satze. Schnabel und Wolbungsbuckel erscheinen fast glatt. Seitwarts unterhalb der Depression und der Ohren- 

partie ist eine dichte, zarte Radialstreifung der Schale zu beobachten; dieselbe scheint auf dem ganzen schwii- 

cher gewolbtcn peripherischen Theil vorhanden zu sein. Nach abwarts gegen die Medianlinie zu, scheinen die 

Strcifen etwas starker zu werdcn und minder dicht zu stehen. In dem unteren Theile des Wolbungsbuckels 

und an der Grenze desselben gegen die thicker gewolbte Randzone sind Spuren von concentrischcn Eurchen 

und feineren concentrischen Linien zu beobachten. 

Der Steinkern zeigt im Hochrelief die Visceralausdrucke der inneren Schalentlache in einer eigenthiim- 

lichen Ausbildung. Eine nahe Ubereinstimmung babe ich bei keiner der in dieser Hinsicht veroffeiitlichten 
Abbildungeu wiedergefunden. Es sind auf demselben sichtbar: 1. Der als oben gespaltcnc, unten lanzettlich 

anspitzende Mittelleiste erscheinende Abdruck einer langen Medianfurche. 2. Die untere Partie der seitlich an- 

stossenden Adductoreindriicke. 3. Die davon nach unten weit abstehenden starken, gestreiften Buckeln, welche 

den starken Schlossmuskeleindriicken (Cardinalis) cntsprechen mit zwei tiefen einseitigen, auf vorspringende 

Leisten deutenden Grenzfurchen. 4. Selir schwache Andeutungen der Lage der Spiralarme. 5. Uber den ganzen 

flacher gewblbten Theil, zu beiden Seiten des lanzettlichen Fortsatzeg der Medianfurche verbreitete bogige, wie 

es scheint, zum Theil dicliotome Radialstreifen, welche beilaufig cinem Gefassnetz cntsprechen diirften, wie es 

Davidson fur Stropliomena analoga Phil. 1. e. Taf. XXVIII, Fig. 11 abbildct. 

Vcrwandtschaft: Im Umriss und beziiglich der feinen Streifung bietet die bei Davidson, Britt. Carb. 

Brach., Taf. LI, Fig. 2 abgebildete kleinere Form von Prod, sublmns de Kon. aus dem Hcrgkalk von Clithcroc 

in Lancashire uocli die besten Vergleichungspunkte. Dem kleinen Exemplare fehlt die Mittelfurehe oder die 

Mittelleiste, welches die grossen Individuen 1. c. Taf. XXXI, Fig. 1 u. 2 zeigen; da.gegen zeigt dasselbe eine 

mittlere und zwei seitliche Reihen von Stacheln, sowie ziemlich stark vorleliende Ohren. Da Davidson selbst 

betont, dass diese Art nach Alter und Individniilitat stark variirt, und der Mangel der Ohren und der Stacheln 
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376 Guido Stache. 

ancb anf den unvollkommenen Erbaltungszustand zuriiekgefiihrt werden konnte, ist der Hinweis zum minde- 

sten niclit ganz ungerechtfertigt. 

Productus devesUtus n. f. 
Taf. I, Fig. 6. 

Das vorliegendc Brnchstiiok zeigt geniigend augenfallige Merkmalc, urn es eincrseits als neuartig 

abzusclieidcn nnd andererseits etwa in die Nabe von Prod, aculeatus Mart, mid sublaevis de Kon. zn 
placiren. 

Das Exemplar Hisst anf einen vierseitigen TTmriss schliessen, welder sammt Buckel nnd Wolbungsmodus 

etwa die Gestalt des Prod, quadraius J. Row. (de Kon., Monogr. etc. Tab.XIV, Fig. 1 c) nachahnit. Die Sehale 

derVentralklappe ist aber aussergewohnlioh dick fiir ihre Grosse nnd iiberdies glatt, obne Spur von Radialstrei- 

fttrtg oder Rippen, nur mit wenigen concentrischen flachen Depressionsfurclien und mit einzelnen Ansatzspnren 

von Robrenstacheln verseben. Ob cin mittlcrer Kiel oder cine Mittclfurclic sicli abwSrts vom Scbnabelbuckel 

entwickelt bat, wie dies bei vcrsohiedcnen Varietaten von Prod, sublaevis vorkommt und welclie Anordnung die 

Staeheln batten, ist niclit zu cntscbeideii. Oharakteristiseb und an die Form der Oliren manclier Exemplare 

von Prod, sublaevis erinnernd sind die verdickt ahgerundetcn Obrcncnden. Dicselben sind (lurch eine stiirkere 

Veitiefung der aussersten der drei concentrischen Furchen, welcbe in dem Depressionsfeld zwischen Buckel 

und Ohrencnden verlaufen, etwas schiirfer abgosetzt, aber sie springen nicht seitwarts iiber die etwas flach 

gedriickten Schalenseiton vor, wie bei Prod, sublaevis. 

Die abgeleiteten Grossenvcrbaltnisse sind: Reblosslinie 82mm. — Oberer Qiierdurchmesser (iiber die Obren) 

88"•. — Grosster Querdurchmessor der Sehale 44mm? — Mediandurchmesser 40mm? — Wolbungsbohe 15",,n. 

Der Scbnabelbuckel ist ctwa 5 —Gmm liocli iiber die Seblosslinie aufgewolbt, abgcrundet, einwarts gebogen, 

uaeh innen zu schwach vorspringend. 

Producfus cremilato-CQStatus n. f. 
Taf. I, Fig-. 4 a—c. 

Dicse Form bietet in der Berippung Anhaltspnnkte znr Vcrgleicliung mit schmalrippigen Abanderungen 

von Prod, mur/'catus und Prod, eostalus — in der Concentrischen, welligen, diehten Linirung mit der bei D a vi d- 

son (Britt. Carb. Bracb., Taf. XXXVI, Fig. 46) gegebenen Darstellung der Schalenoberflachc. Die hochcon- 

vexe Aufwolbung des breiten Buck els zeigt koine Spur von Depression oder Mittelfurcbe wie dies bei Prod, 

coslatus stark und oft audi bei Prod, cora wenigstens in leichterer Andcutung vorkommt, IJberdies fehlen die 

weitercn concentrischen Faltenringe ebenso, wie cine engerc Nctzstroifnng der Buckelgegcnd. Die Rippen ver- 

laufen stramm und gerad und haben im mittleren Wolbungsabscbnitt eber eine Neigtmg zur Convergenz gegen 

den Rand zu; erst auf den SeitenflSchen der Sehale tritt cin schwaches bogiges Divergiren ein. Gegen don 

Rand zu schieben sicli durcb Intercalation oder Dichotomic Zwisclienrippcn ein, so dass man etwa acbt Rippen 

auf eine Strecke von 5mm zahlt, wahrend oberlialb nur 5 — 6 zu zahlen sind. Die Rippen steben eng, die 

Zwisclionfurchen sind scbmaler als die Rippen, und man sieht in dcnselbcn an den von der oberen Schalen- 

lamelle oder ganz freigelegten Stellen eine scharfe, regelmassige, einfache Reibe von nadclstiebformigcn Ver- 
tiefungen. Dicse schon mit frciem Auge crkennbaren Pimkte entsprccben nacb innen vorspringehden kleincn 

Staeheln. 
Ganz eine abnliche Bescbaffenheit von Rauhbeit der inneren Scbalenfliichc bildet Davidson (1. c. 

Taf. XLVI, Fig. h'-p) bei Chonetes papilionacea Phil. ab. 
Die Rippenlinien nnd Punkte sind auch auf der Gesteinsraasse des Kernes noch scbarf ausgepriig t. 

Auf der Oberschale des afrikaniscben Productus sind einzelne grosse, mit ihrcn Ansatzstellon meist die 

gauze Rippenbreite einnebmende Staeheln nur ganz sporadiscb und ohne Regelmassigkeit vcrtbeilt. 

Die Grossenveriuiltriisse  des abgebildeten   Excinplares   sind bciliiufig folgende:   Sclilossliuic 84mm.   — 

Grosster Querdurchmesscr? (156 — 40,n'n). Mediant!urebmesser (40mm). — Wolbungsbohe 22" 
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Fragmente einer afrikanischen Kohlenkalkfauna aus dem Gebiete der West-Sahara. 37 7 

Die Schale ist in der am starksten gewolbten Buckelpartie nur miissig dick, wciter abwarts und an den 

Seiten sogar diinn, wie der Abdruck der Berippung auf dem Steinkern anzeigt. 

Productus papyracens n. f. 

Taf. II, Fig. 1 a—d. 

Bei dieser sehonen und merkwiirdigen Form ist es in der That schwer, sich zu entscheiden, ob dieselbe 

zu Productus oder zu Chonetes zu stellen sei. Die ausserordentliche Gleichformigkeit der fast papierdunnen 

Schale und der damit verbundene Mangel einer jeden Spur von Muskelabdriieken auf dem vom Sohnabel bis 

zum Band die Berippung der Oberschale scharf wieder gebenden Steinkerne spriclit fiir eine Trennung von 

den in der Viseeralpartie oft sehr dickschaligen oder gewohnlich wenigstens im Verhaltnisse zum peripheri- 

schen Theil etwas starkeren Produotenschalen. Wtirde die dem Habitus der Gestalt und Berippung nach ganz 

an Productus anschliessende Ventralklap})e auf der inneren Schalenflache diejenigen Eigenseliaften zeigen, 

welche de Koninck in seiner Monograplvie vonProductus und Chonetes als besonderes Kennzeichen fiir Chonetes 

hervorhebt, so wtirde man eber an eine Zustellung zu Chonetes denken konnen. Es ist jedoch das Vorhanden- 

sein der kleinen nadelstichformigen Locher, welche die mit feincn Kornern oder Stacheln besetzte innere 

Fliiche der Ventralschale von Chonetes auf dem Steinkern besonders im Bereich der Ohrenflachen und zwischen 

den Bippen zuriicklasst, gerade bei dieser afrikanischen Form gar nicht oder nur unvollkommen ausgepragt. 

Bei der Scharfe, mit welcher das Detail der Berippung auf dem Steinkern ausgepriigt ist, mtisste audi dieses 

Merkmal, welches allerdings auch bei afrikanischen Froducten vorkommt (vergl. Prod, crenulato-costatus Taf. I, 
Fig. 3) erkennbar sein. Nachdcm es nicht gelang, die Schlossfliiche so weit von Gcstein frei zu legen, dass 

etwa ein Aufschluss Uber die Ausbildung einer Area mit Deltoidausschnitt und Psedodeltidium zu erhalten 

gewesen ware, darf man wohl den ganzlichen Mangel von Bohrenstacheln oder Ansatzspuren derselben, sowie 

die gleichformige Diinnschaligkeit nicht als cntscheidende Merkmale betrachten. 

Das Auftreten von coucentrischen Wachstliumsringen schon in der Niihe des kleinen Schnabels, spricht 

gleicbfalls inelir fiir die Zustellung zu Productus. Um etwa ein besonderes Mittelgenus zwischen Productus und 

Chonetes aufzustellen, ware ein vollstandigeres Material nothwendig und die Vcrgleichung mit anderen, sowie 

diese Form in der Viseeralpartie der Convexklappc diinnschalig gebautcn Producten. Im Ubrigen zeigt der 

afrikanische Productuspapyraceus noch folgende Merkmale und besondere Kennzeichen: 

44" 
G-rossenverhaltnissc: Schlosslinie 39mm. 

". — Medianlinie 34mm. — Wolbungshohe 16" 
Grosster Durchmesser der Schale (unterhalb der Ohren) 

Beschreibung: Der Umriss der Klappe erscheint verschieden, je nachdem man denselben mit oder 

ohne der sehr eigentliiimlich gefranzt erscheinenden Bandzone betrachtet. 

Wenn man sich die durch dichotome und melirtheilige Zerfaserung der Bippenenden markirte Rand- 

zone, welche unter der Ohrenfiache bis zur breiten Mittelwolbung eingreift, hinweg denkt, hat der im Ganzen 

quer-vierseitige Umriss Ausschnitte unter den Ohren, so dass diese als auch im Fmriss scharfer markirte Lap- 

pen hervorstehen wiirden. Der Gesammtumriss mit Einbeziehung dieser gefranzten Zone zeigt an dieser Stelle 
nur eine schwache, seitliche Depression und die Entwicklung von durch diese Zone gebildeten, steil abfallen- 

den Seitenflachen. Das breite, hemispharisch gewolbte Mittelfeld endet mit einem kleinen niedrigen, kaum 

eingebogenen, nicht Liber die Sclilosslinie vorspringenden Schnabel. Die Ohrenfllichen sind ziemlich gross, 

gegen die Buckelwolbung vom Sclinabelende her durch Depression getrennt, gegen die Schlosslinie und die 
Seiten umgebogen. 

Die Obcrfiachenbeschaifeidieit der dunnen Schale, sowie die Eigenschaften der unteren feinen Schalen- 

scliichten und der in der Steinkernsculptur zum Ausdruck gebrachten inneren Wandung bieten sehr charakte- 

ristische Kennzeichen. 

Die Rippen, von welchen am Schnabelbuckel 12—14, auf der Wolbungshohe 7 — 8, in der Randzone 6—7 

und in den dichtesten Partien der gefranzten Unisautnung 12—16 auf 5mm entfallen, sind flachgewiilbt und 

Denkschriften der mathem.-naturw. CI. XLVI.Bd. Abhandlungen von Nichtmitgliederu. XX 
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378 Guido Stache. 

abwarts mit rundlichen Warzchen besetzt, welche wahrscheinlich feine Stacbeln getragen haben. Die Rippen 

der oberen Ohrenflachen sind mit iliren Enden wellig gegen den Rand gebogen. Die zweifaeb und in der seit- 

lichcn Part:e unter den Ohrcn meist dreispaltig getlieilten und mehrfach wieder zusammenfiiessenden Rippen 

franzen sind ungleich und wellig gebogen. Die Zwcitlieiligkeit der Rippen ist auf der Innenseite der Schale 

mehrfach schon durch eine feine Mittelfurche der Rippen angedeutet. Die scharf und zart eingeschnitleiien 

Furchenlinien erweitern sich merklich gegen den Rand zu, so dass im Allgemeinen die strahlige Divergenz der 

Rippen sehr regelmassig von der Medianlinie aus gegen die Olirenflugel zunimmt. 

Auf den zwei unteren feinen Schalenlamellen sind ausser den groberen Tuberkelspuren der Oberschale, 

noch feine, punktformige Warzchen in den Zwischenfurchen und sehr deutlicli auch dichte, feine, concentrische 

Wachsthumslinien unter der Lupe zu beobachten. Auf der Oberscliale kommen nur die concentrischen Falten- 

ringe zum Ausdruck und zwar besonders deutlicli schon auf dem Schnabelbuckel und auf den Ohrenfliiclieu. 

Ein starkerer Depressionsring trennt die mittlere Hauptwolbung von den Ohrenflachen und der niit gefranzten 

Saum versehenen peripherischen Randzone der Schale. 

JProductus ? tripartitus n. f. 

Taf. 11, Fig. 6. 

Die kleine Form ist vor alien anderen productenahnlichen Formen ausgezeichnet durch zwei scharfe, seit- 

lich vom Schnabel divergirend ausgeliende und bis zum randlichen Schleppentlieil der Schale reicbende Leistcn, 

welche im Steinkern als Furchen eingedriickt sind. 

Die 13mm lange Schlosslinie ist zugleich der grosste Durchmesser der Schale. Der kleine Schnabeltheil 

ist schwacli eingebogen kaum vorspringend, als kleiner Buckel gegen die abgeflacliten Ohrenfliiehen abgesctzt. 

Der Mitteltheil sammt dem Sclmabelbuckel zcigt auch als Steinkern einige concentrische Anscbwellungcn, niit 

deren letzter zugleich der steilere Abfall und Ubergang der Schale in den Sclileppenrand begiiint.: 

Die seitlich gelegenen erhaltenen Theile der diinnen Schale, zeigen cine durch weitstandigc scharfe, 

feine Rippen und einzelne concentrische Linien verzierte Oberflache. Drei Rippen auf l""n Breite. Die Zwischen- 

riiume doppelt so brcit, als die Rippen. 

B. Verwandte schon bekannter Arten. 

JProductus aff. hemisphaericus 

Taf. I, Fig. 3 u. Taf. II, Fig.  10. 

Es liegen zwei Analoga der bei Davidson (Britt. Carb. Brach., Taf. XL, Fig. 4—8) abgebildeten Varie- 

taten von Prod, hemisphaericus vor. Das specielle Merkmal liegt bei Fig. 10 in der Verscbiedcnheit und Anord- 

nung der Berippung. Scitcn und Ohrenflachen sind von feineren, reichlicher dicliotomeu ctwas welligcn und 

auswarts gebogenen Rippenlinien (12—15 auf 5mm) bedeckt. Die mittlere Wolbungsflacbc zeigt in der Mitte 

einen Blischel von enger stehenden, schmaleren Haupt- und Intercalarvippen (10 auf 5">m) und beiderseits davon 

starkcre, stramme Hauptrippcn (6—7 auf 5"""), welche erst gegen den Rand zu Intercalationen oder Dicho- 

tomic zeigen. Benierkenswerth ist iiberdies, dass auf den grosscn vorspriiigendeii, schwacli convexen Ohren- 

flachen 8—10 deutliche Falten markirt sind, wiihrend auf der Flache der Hauptwolbung riugformige Streifen 

oder Falten kaum schwacli hervortreten. 

Fur Fig. 3 ist die doppelte Reihe von intercostalen Stachelporen, welche wic bei Fig. 4 (Prod, ermulato- 

costatuH) auf die rauhe Bekleidung der Innenscite der Veittralklappe schliessen lassen, bemerkenswerth. 

Productus Lensi n. f. 

Taf. H, Fig. 4. 

Die kleine elegante Form schliesst sich gleichfalls noch an Prod, henmphaericus an und miisste nach 

Davidson somit wic diese Form als Varietal in den Formenkreis von Prod, giganteus gestellt werden. 
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Fragmente einer afrikanischen Kohlenkalkfauna aus dem Gebiete der West-Sahara. .379 

Die bcsonderen Merkmale liegen in der f!ir die geringe Grosse auffallenden Hohe der Wolbung des 

sclimaleren Buckels und daniit im Zusammenhang in dem starkeren Absatz gegen die grosseren Ohrenflachen 

und dem seharferen Hervortreten des gespitzteren Schnabels. Die Unterscheidungskennzeichen der Schalen- 
verzierung liegen in der auffallend regelmassigen Intercalation von feineren Zwischenrippen etwa unter dem 

oberen Dritttheil der ScbalenliBhe zu beiden Seiten von zwei erst randwarts durch eine feinere Zwischenrippe 

gctrennten mittleren Hauptrippen, in der grosseren Buckenseharfe der Eippen, sowie in den sehr schwachen 

aber iiber die gauze Convexflache vertheilten Eingfurchen und Schwellungen. Im Ubrigen ist der Umriss fast 

quadratisch. Lange der Schlosslinie undMediandurchmesser halten sich ziemlich gleich zwischen 1G und 18",m. 

— Wolbungshoho der Convexklappe 7""". Auf lmra entfallen auf dem Buckel 3—4, am Eande 2—3 Bippcn- 

linien. Die Schale ist nur in der Scltnabelgegend etwas dicker, im Ubrigen ziemlich dttnn. Unter der Lupe 

sieht man auf den Eippen hin und wieder vertiefte Punkte, welche als Ansatzspuren feiner Staclieln gedeutet 

werden konnen. 

Productus crassus n. f. 

Taf. II, Fig. 2 und 3. 

Die im Umriss fast quadratische Form zeichnet sich durch auffallende Dickschaligkeit, stark nach unten 

einwarts gebogene Form der Convexklappe und feme, glciehformig dichte Streifung aus. Concentrische Strei- 

fung, Furchung odei Wellung fehlt auf der grossen Klappe ganz oder ist kaum merklich angedeutct. 

Die Zugehorigkeit von Fig. 3 als Concavklappe ist wahrscheinlich. Dieselbe zeigt durchaus schwache con- 

centrische Fnrchen, wie die kleine Klappe von Prod. cf. hemisphaericus (Tat. I, Fig. 3). Da iibrigens audi bei 

dieser Form die Convcxschalc nur sehr schwache Andeutungen von Eingen hat, so ware dieser Unterschied 

nicht auffallend. IJbrigens gehort Prod, crassus wohl in dieselbe Gruppe wie Prod, liemisphaerieus. 

Die abgebildete Convexklappe hat bei etwa 36mm Schlossrandlange einen Querdurchmcssor von 38 und 

einen Mediandurchmesser von etwa 40""", eine Wolbungshohe von 20mm und cine grosste Schalendicke von 

6—8""". — Im mittleren Theile der Wolbung fallen drei, am Eande zwei Eippcnlinien auf l"1"1 Breite. 

Productus sp. 

Taf. II, Fig. 9. 

Dieser Abdruck der concaven Aussenflache einer Dorsalklappe deutet auf das Vorkommen von grossen 

Individuen aus der Gruppe des Prod, giganteus oder des Prod, semiretictdatus. Eine nahere Bestimmung ist bei 
einem so mangelhaften Eest nicht zu machen. 

Bemerkenswerth ist die scharf abgegrcnzte Form der Ohrenpartic, welche vorspringend, oben und seitlich 

flach gedrlickt war, sowie die plattgedriickte, mit scharfen concentrischen Furchen ausgestattete Mittelfltiche. 

Die Schlosslinie war allem Anscheinc nach kilrzer als der Durchmesser Uber die Ohrenenden. TJber die Ohren- 

lappen gemessen betrug der Querdurchmesser iiber 62mm. 

Productus cf. margaritaceus Fhill. 

Taf. II, Fie U.  G. 

Das Bruchstiick einer Convexklappe mit Partien von wohlerhaltener Schalenoberflachc, Fig. 5, sowie der 

Kittabdruck Fig. 6, welcher eine halbe Convexklappe mit Spuren von Eohrenstacheln in derNahe des Schloss- 

randes darstellt, stimmen mit der Beschreibung und mit den bei Davidson (Britt, Carb. Brach., Taf. XLIV, 

Fig. 5—7) gegebenen Abbildungen von Prod, margaritaceus so nahe iiberein, dass bei vollkommcner Erhaltung 

sich die directe Zustellung gewiss rechtfertigen liesse. Die erhaltenen Theile der Schalenoberfiache zeigen die 

gleiche concentrische Verzierung der berippten Schale, wie sie Fig. 5 —G auf der citirten Tafel zeigen. 
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380. Guido Stache. 

Produetus aff. undiferus de Kon. 

Taf. II, Fig. 8. 

Die kleine, stark gewolbte und mit zugespitztem Sclinabel versehene Convexklappe stimmt fast in alien 
Merkmalen selir nahe mit der Beschreibung, welclie de Koninck (Monogr., p. 57) von dieser Art gibt. Ein 
Unterschied, weleher vielleicht ausreicht, um eine Varietat zu constatiren, besteht nur in der glatteren, von 
Stachelspuren fast freien Beschaffenheit der gegen den Eand zu merklich an Breite zunehmenden rundiiickigen 
Rippen. 

Grossenverhaltnisse: Sclilosslinie 8—9mm. — Querdurclimesser der Schalc.10—llmm. — Median- 
durchmesser 9—10mm. — Wolbungsliohe 4,nm. — In der mittleren Bandpartie kommen 10—12 Rippen auf eine 
Strecke von 5mm. 

Produetus subtesselatus n. f. 

Taf. II, Fig. 7. 

Durch die fiir die geringe Dimension der Schale starke und breite Berippung in Verbindung mit ebenfalls 
verhaltnissmassig kraftig abgesetzten concentrisclien Eingen ist eine gewisse Analogic mit dem Verzierungs- 
habitus von Prod, tesselatus de Kon. horgestellt. Die Gestalt der kleinen Convexklappe entspricht jedoch 
weder dieser noch der vorbescliriebenen Form. Die Klappe ist flach, nur im mittleren langlichen Buckel starker 
aufgewolbt, der Sclinabel klein, kaum iiber die Sclilosslinie vorragend, nicht cingebogen. Die flachen Obren- 
flaclien sind massig scharf gegen die MittelwSlbung abgesetzt. Die rundriickigen Rippen (30—32) werden 
randwarts merklich breiter, besonders im Mitteltheil und sind durch engc, scharfe Furchen getreniit. Am 
Rande schieben sich hin und wieder Zwischenrippen ein. Man zahlt etwa 10 starkere concentrische Ringe, 
ausserdem sind unter der Lupe auch noch sehr schwache, feinere concentrische Linien bemerkbar. Sehlosslinie 
und Querdurclimesser sind gleich etwa 4mm. — Mediandurchmesscr 4-5—5" Wolbungsliohe 1 • 5'"" 

Athyris cf. subtilita Hall. 

Taf. II, Fig. 11. 

Man diirfte es hier wahrscheinlich mit Jugendformen zu thun haben, welche zu Formen aus der Gruppe 
der Athyris subtilita gehoren. Die kleinen Exemplare zeigen durchgehends deutlich die schmale Mittelfurche 
auf der grossen Klappe, deutliche concentrische Ringe und eine fasrige Schalenstructur. Auch die starke Wol- 
bung und die Schnabelpartie und der allgemeine Umriss spricht nicht gegen die Wahrscheinlichkeit einer 
Verbindung mit ausgewachsenen Exemplaren vom Habitus der bei Davidson (1. c. Taf. XVII, Fig. 10) als 
Athyris subtilita abgebildeten Form aus dem Kohlenkalk von Kendal. 

Athyris cf. Archimedis Stach. 

Taf. II, Fig. 12. 

Die schwach gewolbte, spitz dreiseitige, mit scharferMittelfurche und starken concentrisclien Wachsthums- 
ringen versehene kleine Form, zeigt eine auffallende Ahnlichkeit mit der von mir (Fauna der Bellerophon-KaXke 
Sttdtirols, Nr. II, Taf. Ill, Fig. 9) abgebildeten Form aus dem variablen Formenkreis der Spirigera Janiceps 
Stache. Die ganzc Gruppe hat bereits Verwandte im Devon, diirfte auch mit der Gruppe der Spirigera sub- 
tilita zusammenhangen und tritt in den Alpen noch in den Grenzschieliten zwischen Permformation und 
Trias auf. 

Athyris cf. ambigua Sow. 

Taf. II, Fig. 13. 

Eine kleine Klappe ohne oberste Schalenschicht, welche ohne Bedenken einer der zahlreichen Varietaten 
von Athyris ambigua beigesellt werden kann. Unter den von Davidson (Britt. Carb. Brach., Taf. XV) abge- 
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Fragments einer afrikanischen Kohlenkalkfanna aus clem Gehiete der West-Sahara. 381 

bildeten Formen entspricht die kleinere Klappe von Fig. 20 am besten. Aucli die gleichen concentrischen Ringe 

sind anf dem afrikanischen Exemplar noch sichtbar. Ein Unterschied liegt vielleicht nur darin, dass die mittlere 

sattelformige Erhohung nocli schwacher markirt ist, als auf dem Exemplar von Carluke (Lenarksliire). Eine 

Mittelfurche ist aueh bei dem afrikanischen Exemplar nicht angedeutet. 

Streptorhynchus crenistria Phi 11. 

Taf. II, Pig. 14 und 15. 

Es kann kaum einem Zweifel unterliegen, dass die beiden Reste zu der grossen an Varietaten reichcn 

Gruppe von Streptorhynchus gehoren, welche Davidson unter dem Sammelnamen „crenistriau vereinigt. 

Beide Reste gehoren kleineren Klappen von Varietaten an, wie sie Davidson (Britt. Carb. Brach., Taf. XXVII) 

abbildet. Der grosse Rest, Fig. 15, diirfte in Umriss und Wolbung der Fig. 2. var. senilis Phi 11. naher stchen. 

In der Berippimg schliesst er sich mehr an die var. Kellii M'Coy an, ist jedoch auch derjenigen von Fig. 9 

(var. cijlindrica M'Coy) und noch mehr derjenigen von 3tre.pt. crenistria (1. c. Taf. XXVI, Fig. 1) verwandt. 

Mit devonischen Varietaten der Gruppe zeigen sich koine gleich nahen Beziehungen. Das an diesem Einzelrest 

haftende Gestein ist ein dunkler sandiger Kalk, weleher gewissermassen zwischen dem lichteren Spiriferen- 

sandstein und dem dunklen Productenkalk steht. 

Der kleine Rest, Fig. 14, hat eine starkere mittlere Wolbungsanlage und diirfte etwa eine kleine Klappe 

von ahnlicher Form wie Davidson's Fig. 4 von var. senilis gehabt haben. Die Schalenverzierung dieses Restes 

bestebt, wie bei der in Wolbung und Umriss wahrscheinlich minder iibereinstimmenden Schale des Exemplars 

aus dem Bergkalk von Kendal in der Einschiebung von 3—5 feinen gleichartigen Badialstreifen zwischen die 

massig weitstandigen Hauptrippen und die Kreuzung der Rippenlinien durch feine, dieht stehende concentrische 

Linien. Dies erinnert auch an die Verzierung des Aviculopecten papyraceus M'Coy; doch ist die Beziehung 

des Restes auf diese Kohlenkalkform ausgeschlossen. Die Hauptrippen sind bei dem afrikanischen Exemplarc 

minder stark als bei dem von Kendal. 

Dasselbe stammt aus dem dunklen, kornigen Kohlenkalk mit minder wohlerhaltenen Productenresten. Es 

kommen in diesem Gestein iibrigens auch kleinere Schalenbruchstucke Fig. lb d von scharfrippigen Varietaten 

von Stnpt. crenistria vor, welche der afrikanischen Var. Fig. 15 (mit ein bis zwei Secundarrippen zwischen den 
stiirkeren Hauptrippen) naher steben, als der afrikanischen Varietat, Fig. 14. 

Die Erhaltung aller dieser Reste ist zu unvollstandig, um besondere Varietaten mit Namcn zu fixiren. Es 

geniigt zu constatiren, dass die Gruppe von Strept. crenistria im afrikanischen Kohlenkalk mit Varietaten 

vertreten ist, welche den bekannten Kohlenkalkvarietaten naher stehen, als den devonischen. 

JPleurotomaria sp.. 

Taf. II, Fig. 1G. 

Der Steinkern ist zu stark corrodirt, als dass ein Vergleich mit einer der aus dem Kohlenkalk beschriebenen 

Formen gewagt werden konnte. Derselbe gehort einer ziemlich grossen, weitgenabelten Form an. Ein kleines 

Stiick der schwach gewolbten Basalfiache zwischen der auseinander gesprengten vorletzten und drittletzten 

Windung zeigt eine feine spirale Streifung durch cng aneinandcrstehende Leistlinien. Man kann vermuthen, 

dass auch die gewolbten Seitenflachen ahnlich gestreift waren. Die Form wiirde dann einen Vergleichungs- 

punkt mit der, etwas grossere Dimensionen erreiclienden Pleurotomaria Griffithii M'Coy bieten. (Vergl. dc 
Koninck, Descript. etc. Suppl. 1851, Taf. LVIII, Fig. 10.) 
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382 Gut do St ache. 

2. Pctrefacten aus den Sandsteiiiscliichten der Mittelregion. 

Tat. III. 

Der Umstand, dass die in Sandsteinmaterial eingebetteten und zum Theil nur als Sandstein-Steinkerne 

erhaltenen Reste durch ihre mangelhafte Erhaltung den Vergleich mit bekannten Arten unsicher crscbeinen 

lassen, ist nictat ausreichend, nm von einer Representation derselben ganzlich abzustehen. 

Es liegt die Moglichkeit vor, dass durcli diese Schichten nicht nur eiae besondere Facies des afrikani- 

scben Kohlenkalkes, sondern zugleich auch die Vertretung des ftir die zweite Hauptabtheilnng des belgischen 

Kohlenkalkes charakteristischen Hanpthorizontes mit Spirifer Mosquensis angedeutet sein konnte. Jedenfalls 

beansprucht desshalb die Analogie einiger Spiriferenreste mit entsprcchenden Theilcn der genannten Kohlen- 

kalkform einiges Interesse; denn es wtirde die Thatsache der grossen Verbreitung des Untercarbon in der 

Sahara noch an Wichtigkeit gewinnen, wenn die Gliederung dessclben sich als eine der Gliederung des belgi- 

schen Kohlenkalkes analoge dadurch erweisen wiirde, dass ausser der Etage du Calcaire de Vise auch Gos- 

selet's untere Etage du Calcaire de Tournay in der West-Sahara vertretcn ware. 

Iihynchonella sp. aff. Jilt. Cavringtoniana Da v. 

Tat'. Ill, Fig. 12. 

Dieses Bruchstilck ein^s Steinkerns von fcstcrem Sandstein kann nicht leiclit ctwas Andercs vorstellen, 

als das breite Mittelfeld einer Dorsalklappe mit Theilen der eingedriickten Seitenfliigel einer Bhynchonella oder 

Camerophoria. Dieses Mittelfeld ist massig iiber die Seitenfliigel herausgehoben, vom Scheitel zum Rande flach 

convex gebogen, der Quere nach nur platt gewolbt; es zeigt sechs starke Rippen von welchcn die bciden Grenz- 

rippen gegen den Abfall zu den Fliigeln die schwacheren sind. Bei einer unteren Eandbreite von 18""" hat 

es einen Mediandurchmesser von 22""n. Da die Spitze und die untere Eandpartie etwas abgewetzt sind, war 

dieser Durchmesser grosser, wahrschcinlich etwa 26mm. Von den beiden Fliigeln sind nur jederseits zwei kleinc 

Partien erhalten, von dencn die eine zwei bogig verlaufende Rippen zeigt. 
Alle diese Verhaltnisse stinimen sehr nahe mit den Eigenschaftcn, wclche im correspondirenden Tlicile 

die Dorsalklappen der von Davidson (Britt. Garb. Brach., Taf. XXIII, Fig. 22 und Taf. LIII, Fig. 1 und 2) 

abgebildeten und als RJiynchonella? Carringtoniana, S. 227 beschriebenen Exemplare zeigen. Am nachsten 

steht unter den Individuen das aus dem Bergkalk von Wetton (Staffordshire) Fig. 2 der Taf. LIII. 

Davidson bemerkt Ubrigens p. 228, dass die Moglichkeit nicht ausgeschlossen sei, dass diese Art zu 

Camerophoria gehore. 

Prodtictus aff. margarltaceus Phi 11. 

Taf. Ill, Fig. 9. 

Das mit Schale erhaltene Exemplar einer Convexklappe stimmt sehr nahe mit den langeren, stachelfreien 

Varietaten dieser Art, wie sie etwa das bei Davidson (Brit. Carb. foss., Taf. XLIV, Fig. 6) abgebildete Exem- 

plar zeigt, iiberein. Die Schale der afrikaniscben Varietal ist diinnschalig und zeigt auf den iiber einander 

liegenden oberen Schalcnschichten cine durchaus analoge Beschaffenhcit, wie sie Davidson (1. c. Fig. 50) 

fiir Prod, margarltaceus angibt. 

l*roductus sp. 

Taf. Ill, Fig.  io. 

Ein Steinkern der Ventralklappe einer wahrscheinlich dunnschaligen Form. 

Von der kalkigen Schale sind nur kornige umkrystallisirte Reste in den Poren und grosseren Holdriiumen 

und Fugen der oberen Schicht der sandigen Ausfullungsmasse zuriickgeblicben. Auf der inneren Seite des- 

selben Sttickes befindet sich der Abdruck des zu Bpirifer Lenzi gestellten Restes. 
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Fragments einer afrikanischen Kolilenkalkfauna aus dem Gebiete der West-Sahara. 383 

Obgleich bei der ungentigenden Erbaltung des Restes weder eine Fixirung als neue Form, noeh ein 

genauerer Vergleicb mit bekannten Formen moglick ist, verdient derselbe docli desshalb der Erwahnung, weil 
er auf keine der anderen afrikanischen Formen bezogen werden kann. 

Die Schlosslftnge der stark nnd tricht ganz syminetrisch gewolbten Klappe erreicht nicbt ganz den grossten 

parallelen Hauptdurehmesser der Sehale. Der Schnabelbuckel war breit. Spuren von radialen Rippenlinlen, 

sowie von concentrischen Depressionen mid Leisten sind noch zu bemerken. Das untersclieidende flauptmerk- 

nial liegt in der Ausbildung der kleinen Ohren. Dieselben sind durcli eine fnrchenartige Depression, die in 

einen seliwaehen Aussclmitt verliiuft, von der starken Wolbnng schiirfer als gewolmlich markirt und mit einer 

kleinen abgestumpften Spitze vorspringend. 

Grossenverhaltnisse: Schlosslinie 24mm. — Querdurclimesser 30""". — Medianaxe 22""". — Wol- 

bungshohe 12mm. — Eine gewisse Analogie in Umriss, Wolbnng und Ohren zeigt die von Geinitz (Dyas, 

Tab. XVIII, Fig. 26) gegebene Abbildung von Prod. Cancrini de Vern. 

Spirifer sp. 

Taf. Ill, Fig. 8. 

Der Kittabdruck des als Eindruek im Sandstein erhaltenen Restes, stellt den grosseren Theil einer kleinen 

Klappe mit platter mittlerer Sattelwulst dar. Der erganzte Umriss des Abdrucks, sowie der ganze Habitus der 

Berippung, welche derselbe crkennen liisst, stimmen sehr gut zu den weiter unten (p. 36) aus den Crinoiden- 

mergeln als Spirifer Lenzi beschriebenen grossen, giattgebuchteteu Klappen. 

Spirifer cf. distans Sow. 

Taf. III. Fig. ?,. 

Da die vorbeschriebenen Producten fur die Zugehorigkeit auch dieses Sandsteins mit Spiriferen zum unteren 

Carbon einen ausreichenden Beweis liefern, ist das Aufsuchen von vcrgleichbaren Kohlenkalk-Spiriferen fttr 

die afrikanischen Reste niiher liegend, als Herbeiziehung alterer Formen. Da, die Oberschale der vorliegenden 

grossen Klappe abgerieben und nur der dickschalige Theil erhalten blieb, so beschranken sich die vcrgleich- 

baren Merkmale vorzugsweise auf das Schlossfeld, den Schnabel und die Mittelbucht. 

IJnter den carbonischen Spiriferen gibt es nun keinen, der hinsichtlich der Ausbildnng dieser Theile eine 

gleich nahe Verwandtsehaft zeigt, als Spirifer distans Sow. Specicll sind dabei die von Davidson (Britt. 

Carb. Brach., Taf. VIII, Fig. 2 — 8) gegebenen Abbildungen in Betracht zu Ziehen. 

Spirifer of. Mosquensis Fisch. 

Taf. Ill, Fig.  1 und 2. 

Iii ein und demselbcn Gesteinsstuck befinden sicli zwei Reste, deren Zugehorigkeit zu derselben Form, 
wahrscheinlich aber allcrdings nicht direct naclnveisbar ist. 

Beide haben Merkmale, welche auf einen Vergleich mit Sp. Mosquensis Fisch. fiihren. Fig. 1 stellt die 

Erganzung des einen der beiden Reste dar. Es ist dies der in Kitt abgenommene Abdruck der Halfte einer 

grosseren Klappe. Derselbe liisst sich kaum anders naturgemass zu dem vollstandigen Umriss erganzen, als 

in derWeise, dass dieser Umriss mit solchen von dem vielgestaltigen Sp. Mosquensis Ahnlichkeit erhalt. (Vergl. 

Trautschold, Kalkbr. vonMjatschkowa, Monogr. d. ob. Bergk., Taf.XXXVI, besonders die unten breiteren, 

einfacher oder mit schwacher Buchtung gerandcten Formen.) Die Anzalil, Breite und steifere Streckung der 

flachen Rippen stinmit viel besser zu Mosquensis-Formen als zu Varietaten der gleiclifalls in Betracht zn 

nehmenden Gruppe des Sp- striatus Mart. 

Ebenso ist die Gruppirung und das starkere Hcrvortrcten von concentriscaen Wachsthumsstreifen in der 

Zone der Schale parallel zur Umrandung ein mit dem Habitus der Mosquensis-Formen verkniipftes Merkmal. 

Der Rest, Fig. 2, zeigt das abgewetzte Schnabelstiick einer grossen Klappe mit holier Area und starkem 

Aussclmitt. Man kann sich dasselbe sehr wohl zu einer Mosquensis-Form ergiinzt denken. Die Beziehung auf 
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384 Guido St ache. 

Formen, wie sie Trautschold (1. c. Nouv. Mem., Taf. XXXVI und Taf. XXXVII, Fig. 1) abbildct, ist ziem- 

lich nahe liegend. 
Wenigstens kenne ich keinen Spirifer, mit dem engere Beziehungen aufzuspiiren waren. Uberdies ist aucli 

die leichte Ablosbarkeit der breiten Flankentheile von dem mittleren Hchnabel nnd Sinusstlick und das Zer- 

fallen dieses Mittelabschnittes in eine Anzahl von (4— 0) vom Schnabel abwiirts sicli gegen einander auskei- 

lenden, schmalen Seitenlamellen und einem nicht bis zum Schnabel reichenden unpaaren Sinusetttck, welches 

dieser Rest, sowie der auf Sp. distans bezogene Rest, Fig. 3, zeigt, gerade bei Sp. Mosquensis gut zu erkennen. 

Ein typisches Exemplar von Sp. Mosquensis aus den Stidalpcn weist diese Trennungslinien deutlich auf. 

Spirifer sp. 
Taf. Ill, Fig-. 4—7. 

Es liegt die Vermuthung nahe, dass alle diese losen Flankenstiicke dickschaliger Spiriferen von abge- 

scheuerten und in ihre Thcilc zerfallenen Schnabclklappen verschiedener Formen aus der Gruppe des Spirifer 

Mosquenm herstammen. 
Wenn man sich z. B. Formen, wie die bei Davidson (1. c. p. 22) zur Verdeutlichung des Baues der 

starken Septa (Zahnplatten) abgebildeten, zerfallen mid mit abgewetztem Schnabel und unten starker scitlich 

abgeschliffenem Schalenrand vorstellt, werden daraus, abgesehen von den etwas niedrigeren Arealfeldcrn zwei 
mit Fig. 4 und 5 sehr ahnliche Korper hergestcllt sein. Fig. 5 zeigt uberdies aucli noch Spuren der Rippen- 

streifen. 
Favosites ? Africana n. f. cf. parasitica Phill. sp. 

Taf. HI, Fig, U. 

Ein unsymmetrisch keulenformiger, parasitisch nm eine fremdartige, stengelartige Axe gewachsener kleiner 

Korallenstock. Der sonderbare Korallenkorper hat mit keinem anderen paliiozoischen Fossil eine gieichgrosse 

Analogie als mit dem von Milne & Haime (Corals from the Mountain limestone, p. 153, Taf. 45, Fig. 2) 

beschriebenen Favosites parasitica (Calamopora favositica Phill. Geol. of Yorkshire, Vol. II, p. 201, Taf. 1, 

Fig. 61 und 62). 

Die Zugchorigkeit zu Favosites lasst sich allerdings nicht ganz zweifellos darthun, weil der Erhaltungs- 

zustand den Nachweis perforirter Wandung nicht mit Sicherheit gcstattet. Im Ubrigen ist der Habitus eines 

Favosites mit sehr ungleichen Kelchuinrissen, wie ihn der einzige carbonische Favosites (bisher aus englischem 

und nordamerikanischem Kohlenkalk bekannt) und etwa auch der silurische Favosites Forbes/ zeigt, gewahrt. 

Der Hauptunterschied der afrikanischen Form gegen die beiden genannten liegt in der grosseren Weite der 

Kelchschlauche, welchebesser zu Beaumontia stimmt. Wahrend die grosste Weite bei der citixtenFavosites para- 

sitica 1—1 Y2 Linien oder etwa 2—4mm betragt, sind bei der Var. „Africana" Durchmesser von 4—7mm vorherr- 

sehend und nur in den kleinen Zwischenecken sind Zellen (Kammcrn) von 1—2mm Durchmesser eingeschoben. 

Auf dem Scheitel und um die Basis herum sind Zellen von 2—4•" Durchmesser gruppirt. Die Form der Quer- 

schnitte (und demnach auch entsprechend der nicht melir erhaltenen ausseren Miindungsuiipfe) ist ungleich 

polycdrisch, gewohnlich vier-, flinf- und sechsseitig, bei den Ansatzkammern der Schlauche (Zwischenzellen) 

zuweilen auch dreiseitig. 

Man konnte an einen Vergleich mit dem untcrdevonischen Pleurodictyum americanum Riim. (Leth., Taf. 23, 
Fig. 2) denken, wenn nicht das Vorhandensein von Querboden cine directere Zustellung der afrikanischen 

Form zu Favosites verlangte. Das parasitischeWachsthum um eine fremdartige Axe zeigt die Analogic mit der 

carbonischen Fav. parasitica Phill. Der Unterschied in dieser Beziehung liegt vorzugsweise darin, dass diese 

Axe aufgewachsen war und im Umkreise der Anwachsungsstelle von Favosites-Z&llen umwallt ist und dass das 

obere Axenende von dem Favositiden in hoher Wolbung vollstiindig iiberwuchert erscheint. Die Kammern sind 

vorwiegend mit dem rauhen, gelblichen Sandsteinmaterial ausgefiillt, nur stellenweise mit drusigem Kalkspath. 

Kleinere Zellen sind zuweilen ganz kalkig. Die Seitenwande sind meist kalkig incrustirt, ebenso die schwach 

convexen Querboden, welche in den sandigen Partien fast immer resorbirt wurden. 
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Fragmente einer afrikanischen Kohlenlcallcfauna aus dem Gebiete der West-Sahara. 385 

3. Lose und zriin Tlieil gesteinsfreie Petrefaeten aus dor Hammada zwisclien Fum-el-Hossaii und 
Igidi. 

Taf. IV, V und VI. 

Den Korallen nud Crinoidcen-Resten, welclie Lenz an verschicdencn Punkten der bezeiclmeten Strecke 

sammelte, mag ein besonderes Capitel gewidmet bleiben. Besonders die letzteren scheineu eine allgemeinere 

Verbreitung zu haben und in ausgewittertem Zustande auf den Schiclitniichen der Hammada herumzuliegcn. 

Der ungleichartige Zustand der Erhaltung und Petrification, sowie die verschiedene Beschaffenheit des anhaf- 

tenden oder die Hohlraume dieser Versteinerungen ausfullenden G-esteins lassen auf die Herkunft aus verschio- 

denartigen Schichtenlagcii schliessen. Zum grosseren Tlieil lasst sicli die Ubereinstimmung mit dem petro- 

graphischen Charakter des Prodnctenkalkes oder des gelben Sandsteins mit Spirifercnresten erkennen. Es 

unterliegt fiir mieh keinem Zweifal, dass der weitaus ilberwiegendc Tlieil aucli dieser Reste aus Schichten des 

Koblenkalkeomplexes der Steinwiiste stammen. 

a. Korallen. 

Taf. IV. 

Die scobs vorliegondcn verscbiedenartigen Korallen gehoren, bei Beriicksichtignng des Petrifications- und 

Erhallungszustandes drei verschiedenenLocalitaten, eventuell drei vcrscbicdenenScbicbtenlagcn an. Ein grosses 

('yathophyllum. stanimt aus dunklen Kalkschichten, die kleinen, gleicbfalls zu Cyaihophyttum geborciiden Ein- 

zelkorallen diirftcn aus liclitgcllicn, weicberen Mergelscbichten ausgelost sein; endlicli verratben zwei kleine 

Einzelkorallen von zweifelliafter Rtellung ibrc Abstammung aus sandigem Muttergestein. 

Cyathophyllum Khalifa n. f. 

Taf. IV, Fig.  I. 

Ein aus drei untcn zusainniengewacbsenen, oben freien Kelchen bestehender Korallenstock. 

Der zusamniengewaclisene Tlieil der Wandungen nimmt etwa '/5 der Peripberie des grosseren Drillings 

ein. Die Gestalt der Einzelkoralle ist unsymmctriscb beeberformig, mit starkerer Wolbung der freien Wandung. 

Der IJmriss des iiusseren Kelclirandes ist breit-oval, fast kreisrund. Von abnlicber Form ist die weite und 

tiefe, napfiormige Kelclignibe. Stiirkere peripberische Anscbwellungen wiederliolen sicli und erscbeinen an 

den Stellen der Rcilcnwiinde, wo die Epidermalscbicbt nicbt abgerieben ist, als ungleich weit abstehende und 

wellig gesebwungene, wulstige Binge, mit zwiscbengescbobenen sebwacberen Wulstbiindern. Die Furcben; 

welcbe die Wulstringe trennem, sind zum Tlieil sebr scbarf eingesebnitten. 

Die Hobe des besterbaltenen der drei verwaebsenen Stllcke betriigt 60m,n und diirftc bei vollstiindiger 

Erhaltung der Basis 70—80""" erreicbt haben. Der grosste Durchmesser des Kelcbes im ausseren Kreisc bat 

54mm, im inneren (Kelcbbohle) etwa 24mm
7 die Tiefe 14mm. Man ziihlt etwa 100, in der breiten, schwacb con- 

vcxen Randzone scbr regelmassig 1""" bis 1 ',,/"" von eiiiander abstehende diinne Septa. Dieselben erscbeinen 

ziemlich glcicbformig auf den glatt gescheuerten Stellen der Seitenwiinde. Auf der Rand- und inneren Wand- 

fliicbe des Kelclies jedocb ist ein regeluiiissiger Weclisel von ctwa.s starkcren mit feineren Septalliniei) 

erkennbar und iiberdies eine feine knotcbenartige Verdickung an den Kreuzungsstellen mit den Querboden. 

Die meisten Verglcichungspunkte bietet Cyathophyllum Stutchburyi M. Edw. u. Haime (Corals from the 
Mountain Eimestone, Palacont, Soc. 1852, p. 179, Taf. XXXI, Fig. 1-—2; Taf. XXXIII, Fig. 4. Die Autoren 

weisen auf die Verwandtscliaft mit C. heMcmthoides und C. regium bin, heben aber als Unterschied bervor, dass 

Gyath. Stutchburyi immer als Einzelkoralle vorkommt, und dass die Septa, dicker und die Tabulae starker 

entwickelt sind. 

Denksehriften der mathem.-naturw. CI. XLVI.Bd. Abhandlungen von Nichtmifgliedern. yy 
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386 Guido Stachi 

Das schone afrikaniscbe Exemplar stent der kurzen Abiinderung 1. c. Taf XXXI, Fig. 1 naher als der 

langen, Fig. 2, und zeigt im Verticalschnitt ein der Structurforrn von Cyath. Stutchburyi 1. e. Taf. XXXIII, Fig. 4 

analoges Bild. 

Wie bei dem Korallenkelch aus dem englischen Kohlenkalk ist aucb bei Cyaf/i. Khalifa cine schmalc 

Septalfurche in der zieralich weiten Centralgrube des Kelches angedeutet. 
Es unterscheidet sicli davon dadurcb, daas nnr etwa 100 (statt 120 — 140) Septa im grossten Kreise zu 

zahlen sind, und dass feine und starkere Septa regelmassig im Kelchraum alterniren. Uberdies zeigen die 

Septa bier auch Anlage zu einer crenelirten Beschaffenheit, wie bei Cyath. dianihoi3.es. Endllch ist es ein Dril 

lingsstock, weleher ausserlich an den Zwilling von Cyath. regium M. Edw. u. Haime (1. c. Taf.XXXII, Fig. 4) 

erinnert, aber nur eine Verwachsung von drei Kelchsprosscn und nicht einc dichotome Sprossungsfonn wie 

dieser vorstellt. 

Cyathophyllum sp. 

Taf. IV, Fig. 2. 

Die glatt gewetzte Einzelkoralle von hoch und schmal unsymmetrisch gewolbter pokalformiger Gestalt 

zeigt eine schwache Abschniirung der abgestumpften Basis und einen scharfrandigen massig eingetieften sub- 

ovalen Kelch. Bei 37,nm Hohe hat das Stuck Kelchdurchmesser von 24""" und 21""". Epithek und Wachs- 

thumsringe sind verschwunden. Im Kelchraum und an der Seitenwandung stehen nur die primaren Septa 
deutlich rippenartig vor. Nur im oberen Theil zeigen die Querschnitte eine Art falscher Axe durch Ausftillung 

mit Kalkspath und Resorption der inneren Septalpartien und des interseptalen Maschennetzes. Der der Basis 

naher gefiihrte Schnitt zeigt die axale Vereinigung der unregelmassig gebogenen und znsammenffiessenden 

Septalstrahlen. 

Auch der Verticalschnitt lasst trotz aller durch den Erhaltungszustand bedingten Ilnvollkommcnheit die 

Zustellung zu Axophyllum oder selbst zu GlidophyUum, welcbe etwa in Betracht konmien kiinnten, minder 

leicht rechtfertigen. 

CyathophyUum, sp. 

Taf. IV, Fig. 3. 

Die stark glatt gewetzte Einzelkoralle liegt nur in einer den natiirlichen Verticalschnitt zeigenden Halite 

vor. Dieselbe weicht durch die ktirzere, unten gespitzte, oben breitere, starker uugieich gewolbte und otwas 

hornartig gekriimmte Form, sowie durch die grossere Zahl, feinere Beschaffenheit und regelmassigere Anord- 
nung der Primar- und Zwischensepta von der vorbeschriebenen Koralle ab. IJberdiess vereinigen sicli die 

schwach bogigen, minder strammlinig ausstrahlenden Septallinien auch in der Kelcbgrube schon in der Axen- 

linie, so dass bier die Moglichkeit seiner Zugehorigkcit zu einem der oben genannten Genera gar nicht in 

Betracht zu ziehen ist. Auch die dichtere und zartere Beschaffenheit des interseptalen Maschennetzes bedingt 

einen Unterschied. 

Bei einer Hohe von 30mm und einem Kelchdurclimesser \on 22"1"1 zeigt die Koralle 34 Frimarsepta. 

Hadrophyllum, ? sp. 

Taf. IV, Fig. 4. 

Die glatt abgewetzte Einzelkoralle mit schiefem Natnranscliliff der Kelchpartie mit seitlicher stark mar- 

kirter Septalrippung und Sjiureu starkercr WMchstliuinsabscbnliningcn liisst sicli auf Grund des liorizontal- 

sclmittes, weleher, wenngleich nicht mit der Deutlichkeit wie dc Koninck's Hadrophyllum Edwardsianum 

(Xouv. Recherches etc. I. part. 1872, Taf. IV, Fig. 2 a) vier gegenstiindige Septalfurchen erkennen lasst, nicht 

leicht bei einem anderen Genus unterbringen. 

Der Erhaltungszustand dieser drei Einzelkorallen (dicbte lichtgelbe kalkige Versteinerungsmasse mit Aus- 

fiUlung der interseptalen Mascben und durch Resorption der Wandungen entstandenen Hohlraume durch spa- 

thigen Kalk) deutet auf Herstainmung aus weicheren gelblichen Mcrgclscbichten. Alter unsicher. 
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Fragmente ciner afrikanischen Kohlenlcalkfauna cms clem Gebiete der West-Sahara. 38- 

Vuncanfa ? sp. 

Taf. IV, Fig. 5. 

Dieses Basalstiick einer wahrscheinlich langeren, oben abgebrochenen und seitlich gewetzten, abwarts bis 

zur gebogenen Spitze noch mit Epitbek bekleideten Koralle ist nur unsicber auf Grund der Analogic eines nicbt 

vollkommen scharfen Horizontalschnittes mit dem von de Koninck (1. c. Tat'. XI, Fig. 1 a) gegebenen Hori- 

zontalschnitt von Duncania simplex de Ron. in dieser Weise untergebraebt. Die krystalliniscbe und sandige 
Besehaffenheit gestattete kein Urtheil uber den Verticalschnitt. Die Miiglicbkeit der Zugeborigkeit zu Zaphrentis 

ist nicht ausgeschlossen. 

Ampleocus ?sp. 

Taf. IV, Fig-. 6. 

Ebenso unsicber ist die Zustellung dieses nur in einer Halfte mit naturlichem Verticalsclmittc crhaltenen 

Restes. Die Disposition der Septa und der zur Halfte crhaltenen weiten Septalgrube lasst den Vergleich mit 

vcrschiedenen Amplexus-¥ovmeix zu. Die gerade gestreckte, glatte, stramme Form und der Mangel an Waehs- 

thumsringen, sowie die im Verticalschnitt, wenngleich nicht geniigend scharf und klar angedeutete, eher 

bogige als ebene Form der Bitden stimmen weniger. 

Beide Reste stammen allem Anscheine nach aus sandigen Schichten von zweifelhaftem Alter. 

b. Crinoideen-Reste (Entrochiten). 

Taf. V und VI. 

Dass ich mir die Mlihe nahm, die zahlreichen einzelnen Saulenstiicke von Crinoideen zu untersuchen, 

welcbe Lenz von verschiedenen Punkten des Weges durch die Steinwiiste von Fum-el-Hossan uber Tenduf 

bis zur Region dcr Flugsandhugel der Wiistc von Igidi mitbrachte, kann trotz der geringen Werthschatzung, 

welche im Gegensatz zu den Kronen, Stiele und Stielglieder gcwohnlich finden, eventuell oinen iiber den spe- 

eiellen Zweck der moglichst vollstandigen paliiontologischen Charakterisirung der in dcr NW-Sahara verbrei- 

tetcn Schichten biiiausgehenden Nutzen mit sich bringen. 

Da der Erhaltungszustand der freien Saulenstitcke aus der Hammada zum grossen Theile sich gerade in 

Bezug auf denjenigen Theil als giinstig erwies, uber welchen meistentheils nichts gesagt werden kann oder 

nichts gesagt vvird, niimlich in Bezug auf die inneren, den Nahrungscanal begrenzenden Wandnngen der Saulen- 

odcr Stielglieder, so kam mir in Erinnerung, was Quenstcdt in seiner Petrefactenkunde Deutscblands, 1876 

(p. 639, I. Abth, Bd. IV), seinen Bemerkungen iiber die Eifeler Trochiten zu Gunsten dcr grosseren Beachtung 
dcr Stiele vorausschickt: ,.Wenn cs aucli nur selten moglich ist, die zugehorigen Kronen naclizuweisen, so 

sind sie doch offer f'iir sich schon ebenso wichtig, wie die Kronen selbst, deren Entzifferung haufig noch 

schwieriger ist, als die der Stiele." 

Die genaue Beschreibung der nicht nur bezuglich der iiusseren Merkmale, sondern aucli bcziiglich der 

Architektur des Xahrungscanals und des entsprcchenden naturlichcn oder in Kittabdruck gewonnenen Schrauben- 

steins variablen Entrochitenfornien wird demnach als Vergleichungsmaterial fiir einschlagigc palaontologische 

Zukunftsarbeiten Dienste erweisen konnen und die Aufmerksamkeit auf Merkmale lenken, welche bisher bei 

der Charakteristik dieser Theile der verschiedenen Encriniden-Gattungen und Arten noch wenig Beachtung 

gefunden haben. Bei derVariabilitat der Glieder oder Gliedfolgen des Stieles dersclben Art, ja desselben Exem- 

plares, ist es wichtig, alle Merkmale zu priifen. Erst wenn man in der Lage sein wird zu constatiren, welche 

Merkmale des einzelnen Stielgliedes oder der Gruppirung von Stielgliedern an eine bestimmtc Gattung oder einc 

bestimmte Variation der Kronenform innerhalb der Gattung constant gebunden sind, wird man in der Lage sein, 

mindestens eincn Theil der ihrer Haufigkeit wegen so beachtenswerthen Trochiten aucli stratigraphisch 

verwerthen zu konnen. 

Neben den Unterscheidungen iiusserer Merkmale, auf welchen die Quenstedt'sche Gruppirung in 

Entrochi mammiltati,  laeves,  torn-ati,  impares,  euiguluti,  litjati,  stellati u. s. w.  basirt ist,  wird bier dem 

yy* 
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888 Guido Stache. 

Verhaltniss der Canalwcite zum Durchmesser der Gelenksflaelie sowie der Beschaffenheit der Canalwiinde 

Rechnung getragen. Mogen nun alle diese Untcrscliiede auf eine ungleichartige Ausbildung an Stielea derselben 

Form oder auf einen grosseren Reichthum vcrscbiedcn gestielter Formen bezogen werden, immerhin wird ilirc 

Markirung aucb einen Beitrag zur Charakteristik der Crinoideen dieser neuen afrikanischen Kohlenkalkfauna 

liefern. Jedenfalls deutet das Material auf das Vorliandensein einer reichen, durcli selir grosse, dickstJimmige 

Formen ausgezeichneten Encriniden-Fauna in den sandigen sowohl, wie in den kalkigen Schichtenlagen des 

Kohlcnkalkcomplexes der West-Sahara. Uberdies ist der Schluss, wenn aucb. niclit durcli den Nachweis von 

Kronen oder grosseren Kronentheilen sicher gestellt, doch immerhin auf Grand einer Analogic derStiele gerecht- 

fertigt, dass die Gattung „Poteriocrinusu in iiberwiegendem Maasse an der Bildung dieser Fauna Tlieil nimmt. 

Entrochi laeves Quenstedt.  Petrefactenk. Encriniden, Taf. 112, Fig. 72 — 81. 

Saulcn mit aussen glattwandigen (Trochiten-) Glicdern und zitzenlosen Gclenkflachen iiberwiegen. Das 

Canalloch der cinzelnen Glieder ist auf den Gclenkflachen mit feinen Strahlen umgeben, welclio entweder die 

Canalkante erreichen oder durcli cine strahlenfreie Circularzone von dem Canalloch getrennt werden. Die 

glatten Aussenflachen sind entweder eben, schwach convex oder schwach concav, demnach erscheinen die fein 

crenelirten Grenzlinien der Glieder entweder zart bis deutlicher eingetieft, oder auf schwacher erhohter 

Leistlinie. 
Die Canaloffnung ist sehr verschieden nach Grosse und Form und ebenso die innercn, den Canal begrenzen- 

den Wande der Trochitenglieder. Uberdies wird eine Unglcichheit der cinzelnen Glieder entweder in regcl- 

massigem Wechsel odcr unrcgelmassiger, durcli die Gelenksgruben oder Grubcnspuren der Nebenarme nach 

Grosse und Verthcilung derselben hervorgebracht. 

Unter dem afrikanischen Material herrschen Saulenstiicke mit glattwandigen, vollstrahligen und glcich- 

hohen, ebenflachigen Gliedern vor, wie sie besonders bei der Gattung Poteriocrinus ublich sind. 

Ein grosser Wechsel jedoch, der eine speciellere Darstellung und Eintheilung verlangt, ist bcziiglich dor 

Ausbildung des Canals und seiner Wandungen und somit audi beziiglich der Schranbensteine zu constatiren. 

Als Anhaltspunkt fiir die allgemeine Gruppirung des Materials greifen wir zu dem iiusserlichstcn Merkmal zur 

Weite und Form des Canalloches der einzelncn Glieder. Solche Glieder, dcrcn Offnung oben und unten niclit 

den gleichartigen Umriss zcigt, kommeii unter dem afrikanischen Material niclit vor. Ebenso wenig fand ich 

darunter Saulenstiicke mit unglcichartig ausgebildeter Durchbohrung der Glieder in den entgegengesetzten End 

partien oder mit einem Wechsel von klein- und grosslochrigcn Gliedern. Gerundete und polygonalc oder lappige 
Canalumrisse kommen gleichfalls nirgends an demselben Saulenstiicke vor. 

VomTypus des Qucnstedt'schen vLaevis cavusu, bei dem der Canaldurchmcsser die Halfte des Gesammt- 

durchmessers der Gliedscheibe crrcicht oder iibertrifft, sind sichere und gute Vertreter niclit vorhanden. 

Die moisten der vorhandenen Saulcn und Saulenglieder haben Canaldurchmcsser von l/3 bis lL des 

Gesammtdurchmessers oder solche, welche zwischen l/i und */r messen. Die mittlere Weite von '/3 bis V4 ist 

im Ganzen selten. Ausser von den „Laeves caviu Quenstcdt's wird man daher auch von Entrochi- ampli, 

angusti und perforati sprechen kiinncn. Da eben auch in andercn Gruppen Entrochitcn mit dcrartig verschie- 

den weitem Nahrungscanal auftreten und uberdies die Form desselben gerunclet, pentagonal oder sternformig 

sein kann, so erscheint es zweckmassigcr in Fallen, wie der vorliogende, wo eine Zusammengehorigkeit von 

Stiickcn mit verschiedenem Canal in keincmFalle nachweisbar ist, die aussere Form des Canals zur allgemei- 

neren Gruppirung zu verwenden. 

Gruppe 1. Saulenglieder mit weitem, zum mindesten '/3 des Schcibendu rehmessers errei- 

chenden Canal. 

Entrochi ampli et cavi. Taf. V, Fig. 1 — 17 und Taf. VI, Fig. 1. 

Die Hauptuntcrschicde zwischen alien dicsen in ihren ausseren Charakteren nur wenig auffallend differiren- 

den Saulenstiickcn und Gliedern liegt in der verschiedenen Architectur der inncren, das Canalloch umgrenzenden 
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Fragments einer afrikanischen Kohlenkalkfauna aus dem Gebiete der West-Sahara. 389 

g scliarf Wandrmgen der scbeibenfiirmigen Glieder. Die Mittclzone der Wandung zwisclicn den verschiedenarti 

einspringcndcn und crenulirten Grcnzfurehen der Scheiben ist entweder verziert, oder glatt. Glatte Wand- 

zonen sind entweder eoncav oder convex bis cbcn. Die Verzicningeii sind bald vorspringende Circularlcistcn, 

bald cingesclinittcne Furchenlinien, bald quer gestelltc Eindriicke und Erholmngen (Griibcben, Warzen, 

Leisten). 
Alle Lochnmrisse sind gerundet, meist oval, seltencr vollkommen kreisrund, nocli seltener schwach poly- 

gonal. Selir hliufig kommt eine anormale Quetschung der Saulen vor, die zum Theil so weit gold, dass die 

Innenwande sicb bertthren. Es finden sicb miter den glatten Formen mit weitem Canal drci Variationen beziig- 

lich der Aussenflachen. Die glatten Aussenflachen sind namlich entweder ganz ebon und die crenelirte Naht- 

linie liegt weder vertieft, nocli verliiul't sie auf erhohter Grenzleiste (Laeves plani) oder dicselben sind leicht 

convex und die Naht vertieft (Laeves incisi) oder endlicb die Naht ist wenig crhoht und die Flachen ersebcinen 

sebwach eoncav (Laeves sublornati). Man hat damit ini crstcn Falle denUbergang zu den eigentlichen Tornati. 

A. Canalwande der Glieder glatt oder horizontal verziert. 

a. Eutroclii laeves plani sind in der Gruppe mit weitem Canal durch die Exemplarc Taf. V, Fig. 1—7 

vertrclen. Dicse Formen unterscheiden sich jedoch von einander mehrfach durch die Architcktur der Canalwand 

und diirftcn wohl zu verschiedenen Formen derselben Gattung (Poteriocrinus) gehoren. 

Taf. V, Fig. 1. Saulenstiick von 38"uu Hohe (27 Glieder). Die Durchmesser der ovalen Scheibenflache 

betragcu 14 und 12mm, die entsprechenden Durchmesser des Canals 4-8 und 5mm. Die Canalweite steht somit 

an der Mininiaigrenze der Gruppe. Die Dickc oder Hohe der Scheibenwande schwankt zwischen 1 und. 1-8""" 

Gcwolmlich liegt cine Gruppe von diinncren Scheiben zwischen einer Gruppe dickercr Scheiben, von denen je 

die dickste 2 bis 3 klcine Rankennarben mit feiner Canaloff'nung zcigt. Das Saulenstiick hat im Ganzen 

drei narbentragende Glieder. Um die Narben sind die Glieder etwas ausgeweitet. Die Gelenksfliichen der 

scheibenformigen Glieder sind kauni merklich eingetieft, fast eben, mit feinen, iiberwiegcud schon unweit des 

Canalrandcs dichotomirenden, seltener intercalirten Strahlen verziert. Die Strahlen sind mit freiem Auge sicht 
bar (am Canalrand 3 — 4, am Aussenrand 5 —G auf lmm). 

Die innere Seite zeigt tief einschneidende, klaffende Nahtfurchen mit (lurch die Strahlcnwurzeln gestreiften 

Wanden; die Mittclzone der Canalwaudung der einzelneu Scheiben ist dadurch verengt und ersclieint als glatte 

Furclic zwischen den beiderseitig vorstehenden Grenzkanten gegen die schiefen Nahtfurchcnflachen. 

Der kiinstliche Schraubenstein zeigt die Nahtfurchen als scharfer crenelirte, vorstehendeKiele, die Mittel 

zone als stumpfere glatte Convexringe. 

Einige Analogie bietet die Poteriocrinus-S&ule Quenst. Taf. 108, Fig. 42, p. 526. 
Die Ausfiillungsmassc des Canals ist cin miirber, mchliger, gclblicher Kalkschhunm. Das Exemplar diirfte 

aus den weichercn Crinoidenmergeln stammen. 

Taf. V, Fig. 2 und 3. Das dicke Saulenstiick (eines von mehreren) zeigt bei einer ITohe von 44m,n 

22 Glieder. Die Durchmesser der breitovalen Scheiben betragen 27 und 24mm, die des Canals 9—10 und 7 — 8 

Die Canalweite ubcrsteigt also '/a der Hauptdurchmesser. Dickc der Scheiben oder Hohe der Aussenwiinde 

der einzelnen Glieder sehr gleichformig, fast immer genau oder sehr nahe 2,nm mit Ausnahme der Insertions- 

gegend der Hamuli, wo die Nahtlinien stark nach oben und unten bogenformig ausweiehen. Diese Partic ist 

gewohnlich audi deutlich crhSht und tragt eine sehr kleine ringformige, in der Mitte vomNahrungscanal durch- 
bohrte und napfformig eingetiefte Anschwellung. 

Die Grenzuahte erscheine.n auf den nicht abgewetztcn Stellen als iiusserst feine, beiderseits von einer 

leichten und sehr schmalen saumartigen Anschwellung begleitete Linie. Dadurch ist gewissermassen schon ein 

TJbergang zu der Abtheilung der Laeves lineati gegeben. Die Strahlen der Gelcnksflaehen, welche Fig. 3, eine 

zu cinem anderen Saulenstuck gehorende Ansicht, wiedergibt, sind fein und dicht, aber mit freiem Auge deut- 

lich erkennbar. Am Canalrand kommen 3, am ausseren Rande der Gelenksfliiche 5 — 6 Strahlen auf lmmBreite. 
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390 Guido Stache. 

Die Strahlen spalten sicli zum grosseren Tlieil schon nahe am Canalrand, weitcr gegen den Rand zu nocb- 

mals und nicbt selten ein drittes Mai in der Nahe des Randes. Uberdies scbeinen einzelne Zwischenstrahlen sicli 

erst im mittleren Verlauf, anderc erst nahe am peripherischen Rande zu spalten. 

Die Ausfiillungsmasse des Canals ist bei alien hierher gehorigen Saulenstiieken ein fester, gelbliehbrauner 

Kalkstein, welcher von dem Pioductenkalk mit Prod. Afrieanus nicbt zu unterscheiden ist. Der Saulendurch- 

schnitt a zeigt, dass die inneren Scheibenwande durch nicht tiefe, klaffonde Nahtfurchen getrennt sind und zwei 

scharfer vorstehende Seitenkiele und eine mittlere Kielleiste auf der scbwach concavcn Mittelzone haben. Der 

Schraubenstein miisste demnach eine ahnliche Form haben, wic bei dem Laer/.s Uneatus, Fig. 13 g. 

Taf. V, Fig. 4. Ein Saulenstiiek, welches bei 22mm Hohe aus acht Gliedern besteht, einen gesteinsfreien 

Canal hat und einen bemerkenswerthen Umwandlungsprocess von Flecken des spathigen Kalkes in eine gelb 

lichtbraune Masse zu beobachten Gelegenheit gibt. 

Zugleich zeigt dasselbe eine von den beiden vorbeschriebenen Exemplaren viillig abweichende, einfache 

Beschaffenheit der Canalwande der einzelnen Glieder. Die Scheibendurehmesser betragen 21 und 18mm, die 

des Canals 7 und 5mm, die Hohe der Glieder 2-6mm bis 2-8"1"1. Die aussere Wandflache, sowie die Gelenks- 

fiache ist stark corrodirt. Letztere zeigt starkere und schwachere eoncentrische Wachsthumsringe, Spuren von 

Gelenksstrahlen und von eincm kleinzelligen Maschennetz. Die ausserst fein gezahnelten Nahtlinien der Aussen- 

seite lassen auf eine sehr fein und dichtstrahlige Beschaffenheit frischcr Gelenksfiaehen scbliessen. Die Nabt- 

furchen der Canalwandungen sind eng und scharf und ihre Seiten etwas deutlicber schon fiir das freie Auge 

erkennbar crenulirt. Die Mittelzone ist breit, schwach concav fast eben, durch schwache Kantenleisten gegen 

die Furchen begrenzt. Der kiinstliche Schraubenstein zeigt daher breite, flach convexe, durch eine wenig vor- 

springende crenulirte Nahtleiste getrennte Segmente. 

Taf. V, Fig. 5. Ein Saulenstiick von 39""" Hohe mit 20 Gliedern, dercu Dicke von lmm bis 2-2mm wechsolt. 

Die Durchmesser der Scheiben messen 21"'m und 18""", die des Canals (i"11" und 5mm. Die angewitterten und abge- 

schliffenen Gliedflachen zeigen ausser zahlreicheren feinen, zwei sehr markantc, eoncentrische Wachsthumsringe, 

welclie auch im Verticaldurchsclinitt als parallcle dnnklere Verticalliiiien sichtbar sind. Dieselben sind iibrigens 

in jedem Glied leicht convex ausgebugt, so dass man schliessen muss, es sei auch die flach geglattete Aussen- 

wand der einzelnen Glieder leicht convex und die Naht schwach eingetieft gewesen. Somit liegt cine Mittel- 

form zwischenLaeves plani und incisi vor. Mit den Saulenstiieken, Fig. 2, stimmen die zartenSaumlinien, welclie 

die Naht begleiten und. die Contour der Canalwandsegmente. Letztere sind hier jedoch nur in etwas abge- 

schwacbterer Form dreikielig. Ein besondercs, abweichendes Merkmal des vorliegenden Exemplares liegt in 

der Ungleichheit der Scheiben. Es wechseln nicht nur starkere und diinnerc Glieder, sondern viele der Glieder 

und zwar meist die diinnen verschmalern sicli keilarttig vom Canal nach der Peripherie zu und schliessen dicke 

Glieder ein, welche dann entsprechend von innen nach aussen an Hohe zunchmen. Der Canal ist mit gelblicliem, 

kalkigem Sandstein crfiillt, welcher auf die Herkunft des Stiickes aus den sandigen Schichten mit den Spiri- 

ferenresten und Favosites cf. parasitica schliessen lasst. 

Taf. V, Fig. 6. Durchsclmitt und Seitenansicht dieses kleinen Abschnittes eines grosseren Siiulenstiickcs 

soil nur illustriren bis zu welchem Grade in einzelnen Fallen die bei den hohlen Stengeln mit weitem Canal 

besonders hiiufige mechanische Zusammenpressung erfolgt ist. Das Sauleristuck gehort allem Anschcine nach 

zur Gruppe Fig. 2 und 3. Die Canalwande bertihren sich odor lassen nur eine unregelmassige, mit etwas dunk- 

lerer Gesteinsmasse erfiillte enge Mittelspalte zwischen sich, von welcher unregelmassige Sprfinge ausstrahlen. 

Die sparsame Gesteinsmasse hat Ahnlichkeit mit der braunlichen Ausfiillungsmasse von Fig. 2. 

Es liegt hier ein Extrem zu Quenstedt's Entrochus laevis compressus (1. c. Taf. 112, Fig. 70) vor. 

Taf. V, Fig. 7 stellt das kiirzere, aber beziiglicb der Pankennarben besser erbaltcne von zwei Saulen- 

stiieken dar, welche im Erlialtiiiigszustande ganz und im Ban sehr nahe mit dem weitcr unten, Fig. 9, bescbrie- 

benen Entrochus iibereinstinuuen. Es gehort wohl zu einer anderen Form und nicht eincm audcren Stengel- 

theil derselben Form an. Ein grosser Tbcil der Seitenflache ist mit dunkelbranner Rindenschicht vcrdeckt. Das 
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Fragments einer afrikanischen Kohlenkalkfauna dm clem Gebiete der West-Sahara. 391 

Saulenstiick zeigt bei 36mm Hohe 22 Glieder von 1 • 4 bis 2mm Hohe, welche iiberwiegend sowohl an den von 

Rinde freien, als an den mit Rinde bedeekten Fartieu der Saule flachwandig und durch sehr zarte, schwach 
eingetiefte Nahtlinien begrenzt erseheinen. 

Nur die etwas hoheren Glieder, welche Rankennarben tragen, erseheinen besonders in derNahe derNarben 

schwach convex. Die Durclimesser der Gelenksflache des allem Anscheine nach etwas zusammengedrtickten 

Exemplares stellen sich auf 19 und 14mm, die Durclimesser des Canalloches auf 8 und 6mm. Die Gelenksflachen 

sind mit kraftigen, nicht sehr engstandigen Strahlen (3 auf lmm) verziert. Die obere Rindenschicht zeigt an 

einer Stelle Reste eines feinzclligen Maschennetzes. Es ist jedoch nicht zu entscheiden, ob dasselbe auf den 

Abdruck einer parasitischen Bryozoe oder auf eine besondere Structur der Rindentliiche zn bezieheu ist. 

b. Entroclti laeves incisi. Taf. V, Fig. 8. Ein weissgelbes, spathiges Saulenstiick, welches nicht nur 

eine starke seitliche Pressung, sondern auch eine schwache seitliche Verschiebung eines Theiles gegen den 

anderen in der Ebene einer Gelenksflache eifahren hat. Der Canal hatte allem Anscheine nach nahezu die 

Halfte des Gesammtdurchmessers der Gelenksflache. Auf 27mmH6he zeigt das Stiick 22 Glieder von ungleicher 

Hohe. Drei niedrige von 0-8 —lmm wechseln ziemlich regelmassig mit einem 1-6""" hohen Gliede. Die Naht- 

linien sind scharf eingeschnitien, die minder stark glatt gewetzten Wande zeigen noch schwach convexe 

Wolbung, die bei vollkommener Erhaltung noch etwas markirter hervorgetreten sein diirfte. 

Die Gelenksflachen sind mit ziemlich kriiffigen, gegen die Peripherie zu abwechselnd dichotomirenden 

Strahlen verziert (2 — 3 anf lmm). 

Taf. V, Fig. 9. Ein Saulenstiick von 33""" Hohe und etvva 26 Gliedern mit Narben und einzelnen End- 

gliedern der abgelosten Ranken (Cirri) und theilweiser Bekleidung mit einer Rindenschicht. Die Durclimesser 

der breit-ovalen Glieder betragen 18 und 16""", diejenigen des Canalloches 6 und 51""'; die Hohe der einzelnen 

Glieder variirt mit annahernder Regelmassigkeit von 1 -2 zu 1-8 bis 2""". Auf der mit Rinde bedeekten Seite 

der Saule sind die Grenzen der Glieder als einfach eingetiefte Linien zwischen schwach convexen, hin und 

wieder eine schwachkantige Mittellinie zeigenden Wandzonen markirt. Auf der abgewetzten, zum Theil gedrtick- 

ten und mit klcinen schroitspurartigen Eindriieken versehenen Seite ist der braune (? manganhaltige) Farbstoff 

der schwarzbraunen Rinde auch in die feinen Zwischenraume der den Gelenksstiallien entsprechenden Zahnelnng 

der Nahtlinien, sowie in die Poren derWandungcn eingedrungen. Man erkennt unter der Lupe eine miissig feine 

braune Piinktirting. Die braunen Punkte entsprechen der Ausfiillung kleiner, weisswandiger Zellriiume. Wie 

schon angedeutet; werden die durch ahnlichen giinstigen Erhaltungszustand in dieser oder anderer Fichtung 

ausgezeichneten afrikanischen Encrinidenreste vielleieht zu Dtinnsehliffuntersuchungen iiber die feineren 

Structurverhaltnisse beniitzt werden konnen, welche Gegenstand einer speeiellen Arbeit bleiben miissen. Die 

Crenulation der Nahtlinien zeigt, dass in der Peripherie der Gelenkfiache etwa drei plattriickige Strahlen auf 

1""" komnien; auch die minder abgescheuerten Stellen der freien Gelenkflachen der Saule zeigen, dass die 
Strahlen hier weniger dicht und kraftiger sind, als bei Fig. 1 b und 3 a. 

Die berindete Siiulenseite zeigt drei ungleich weit von einander entfernte, im Dreieck stehende Insertions- 

stellen von Ranken. Die besterhaltene mittlere zeigt das in die Saule inserirte, seicht napfformige vertiefte, 
innen straiilige Gelenk oder Basalglied. Dasselbe hat etwa 7mm Durclimesser und reicht mit seinem ausseren 

Ringe iiber vier Gliedhohen. Das feine Caualloch durchbohrt das starkste dieser Glieder naekst der Nathlinie. 

Die Strahlen siud nur in der inneren peripherischen Randzone dentlich markirt, 

Der schwach verkieselteErhaltungszustand, sowie das anhaftende, lichte, sandig mer^igeMaterial stimmt 

ganz mit den bei Fig. 7 angegebenen Eigenschaften der Erhaltung. 

Taf. V, Fig. 10. Ein Saulenstiick von 34""" Hohe mit 22 Gliedern von ziemlich gleichformiger, nur zwischen 

1-2 und 1-6""" variirender Wandhohe. Die Durclimesser der Gelenkstlachen erreiehen 21 und 17""", die des 

Canals 7 und 6'"'". Der Canal ist stellenweise frei, zum grosseren Theil mit gelbgi-auem Kalksandstein erfiillt. 

DieCanalwand zeigt tief einschneidende, stark klaffende und ziemlich grob crenelirte Grenzfurehen der Glieder 

und sehmale, mit einer einfaehen Mittelfurche versehene Wandzonen. Der Schraubenstein wiirde also stark vor- 
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392 Guido Stache. 

springende crenelirte Ringe im Wechsel mit schmalen, schwacli gekielten Zwischenzonen zeigen. Die ausseren 

Wandungen sind mcist stark giatt gewetzt, und warden, naehdcm sie glatt geiieben waren, mit braunlich- 

gelber, kalkigsandiger Masse incrustirt. Es sind zwei grossere, mit wulstigem Ringe noch verselicne grossere, 

napfformige, durchbohrte Insertionsnarben vonRanken und zwei kleinere bis auf den Grund abgewetzte Narben 

bemevkbar. Die grossen Narben stehen senkrecbt untereinander; von den kleineren behndet sicb die cine 

seitwarts in der mittleren Hobo zwiscbcn bciden, die andere seitwarts von der einen grossen Narbe in deni- 

selben Gliede. Alio vier Narben kommen den dickcren Giiedern zu, wclclie sicb an diesen Stellen audi 

cntsprecbend auswoiteu. Die Durehbohrung lie 

Gliedhohen. 

nalie der Nahtgrenzc.  Die grossen Ringe teichcii iiber drei 

c. Entrochi laeves subtornati.  Taf. V, Fig. 12.   Dieses Bruchstiick eines sebr dicken Crinoidecn 

stammes zeigt auf der einen Scite vcrscbiedenc Formen der Verwitteniug und Abschleifung, auf der anderen 

Seite den natiirlichen Verticalsebnitt mit der freien Canalwand.  Auf die Hiibe von 67ram kommen 42 Glieder, 

deren Wandhohe von 1 bis 1 • 7mm nicbt besonders gleicbfiirmig wechselt.  Die Hauptdurcbniesscr der Glicd- 
scbeiben betriigt 31 und 28mm, die des Canals 10 und 8mm. 

Die aussere Siiulenwand ist in einem schmalen, randlieben Streifcn mit der schmalen, kielartigen Erhohung 

der Nalitlinien erhalten; wodurcb ein Ubergang zu den Entrochi tornati Quenstedt's angedeutet ist. Die 

ausseren Gliedwandzonen sind demnacb schwach concav. Der grossere Tbeil der Flache zeigt eine blatter- 

narbige Abwitterungsform, ein anderer Theil ist tiefer gehend glatt gewetzt. Man sielit einzclne feinc Punkte, 

welche wie Canalspuren sebr feiner Ranken ausseben, jedocb sind dieselbeii nicbt mit Sicbcrheit als solcbc zu 

deuten; denn auf der Canalflaclie ist nur an ciner Stelle eine Durchbobrung zu bemerken. Die Gelenksflacben 

sind mit feinen Strahlen verziert, wie man aus der Crenulirung der ausseren und inneren Nalitlinien scbliessen 

muss. (5 — 6 auf lmm.) Die Canalwand zeigt sebmale, scbarf aber nicbt sehr tief einsebneidende Nab.tfurcb.e-n 

und concave, von deutlicben Grenzleisten cingefasste Gliedwandzoncn. Die Crenulirung der Nabtfurcbenwande 

schneidet noch in die Grenzlcistenriicken ein. Der kiinstliche iScbraubenstein zeigt demnacb zwiscben scbmalen, 

wenig vorspringenden Kielleisten breitere Convexzonen. Die im Canal haftende Gesteinsmasse ist gelbes, kal- 

kig-sandiges Material. 

Taf. V, Fig. 13 a—e ist ein von dem vorigen ausserlicb durcb die H6be der Glieder, innen durch die star- 

ken Mittelkiele der Gliedwandzonen sehr anffallend abweichendcr, glcicbfalls dicker Crinoidecnstamm. Durcb 

die grosseWeite des Canals (nabe V2 des Gesammtdurchmessers der Scheiben) stent er der Gruppc von Quen- 

stedt's Laeiiis cavus nahe. Es sind drei im Verticalsebnitt lialbirte Saulenstiicke vorlmnden. Das griisstc, nach 
dem die Abbildung genommen ist, hat 74""" Iliilie, 27 Glieder von sehr gloiehfornnger, nur etwa zwiscben 2-2 

und 2-6'm" Hobe variirenden Giiedern. Die Hauptdurchmesser der Gliedscbeibe baben 28mi" und 26"""; die 

des Canals 13mm und ll,nm. 
Die aussere Wandung zeigt bei dem grossen Stuck fast nur die blattersteppige Abwitterung; eines der 

kiirzeren Saulenstiicke jedocb liisst deutlicb cine feinc Kielleistung der Nalitlinien und Spuren von zarten 

Mittellinien auf den fast ebenen Gliedwandzonen erkennen. Deutliche Rankcnnarben oder Kanalmarken sind 
nicbt zu bemerken. Die CanalwandfUichc zeigt miissig weite und tiefc Nahtfurchen mit scharf crenelirtenSeiten 

und breite Gliedwandzoncn mit stark markirtcr Mittelleistc, welche zwei Concavzonen mit schwach gekielten 

Randkanten trennt. Der kiinstliche Schraubcnstcin erseheint mit starken Kielen, welche durch schwachere 

Furchen von einer tief gefurchten und dadurcb in zwei convexe Bander zerschnittcnen Mittelzone getrennt sind. 

Beziiglich der Architectur der Canalwiindc scbliessen sicb bier einigc Siiulenstiicke von kleinerer Dimen- 

sion am niichsten an, von dencn kiinstliche Schraubensteinrelicfs gewonnen werden konnten. DieAussenwande 

derselben sind jcdoch nicbt gut genug erhalten, um das Vorhandensein der Nahtleisten zu constatiren. Es ist 

demnacb die Moglichkcit, d.ass dicselben iiusserlich zu dem Typus, Fig. 8, der Laeves inem oder zu Fig. 4 der 

Laeves pltmi gchoren, nicbt ausgeschlossen. Kleine llnterschiedc sind trotz der IJbereiiistimniung mit dem 

Hauptcbarakter in der Kielung der Canalwaadzonen auch bier zu beoba,ch1cn. 
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Fragmente einer afriJcanischen Kohlenkattfauna aus dem Gebiete der West-Sahara. 393 

Fig. 13 f—g zeigt das Sehraubensteinrelief einiger Glieder eines Saulenstiickes von 38mm Hohe, 14mm 

Breite, 5mm Canalweite mit 21, etwa l'5mm hohen Gliedern. Die Aussenflaehe ist stark abgescheuert, ohne 

Rankenspuren. Die Canalwand zeigt enge, scharfe, gezahnelte Nahtfurchen, breite Randkiele ttttd eine mitt- 

lere Kiellinie in der flack concaven Mittelzone der Glieder, also eine Mittelfurche in der Convexzone des 
Schranbensteins. 

Fig. 13 i—Ii reprasentirt einige Glieder eines 30mm hohen, 17mm brciton Saulenstiickes in derselben Weise. 
Die Canalweite betragt 5 — 6mm, die Hohe der ziemlich gleichartigen 16 Glieder 1 -8mm. Ein Glied zeigt auf 

der Aussenwand eine dcutlicbc Nahtnarbe, jedoch in abweichender Weise von dem gewohnlichen Auftreten an 

einer eingeschniirten statt an einer ausgeweiteten Stelle. Der Canal der Narbe durchbohrt im Hauptcanal die 

starke Mittelleiste des Gliedes. Die Nahtfurchen der Canalwand sind bier breiter und glatter, die Randleisten 

sckarfer. Uberdies ist ein Wechsel in der Starke der rnittleren Kiellinie der Gliedwandzonen zu bemerken. 

Es scheint ein Wechsel stattzutinden in der Art, dass auf je drei Glieder mit feiner und eingetieft liegender 

Mittelleiste immer ein Glied mit gleich stark wie die Kantenleisten, oder starker vorspringendem Mittel-. 
kiel folgt. 

(I. En troeh i t o rn at i. Vevschiedene minder gut erhaltene Stengel und Glieder von Encriniden mit weitem 

Canal Lassen sich auch mit einiger Walirscheinlicbkeit zum Tbeil zu den tornati) zum Theil auch zu deD cingu- 

lati Quenstedt's stellen. 

Taf. V, Fig. 11 ist ein kurzes ziemlich schlecht erhaltenes Saulenstiick von 24mm Hohe eines tornatus mit 

16 Gliedern von 1-2 bis l-6m,n Dicke. Hauptdurchmesser 24•m, Canalweite 9 — 10mm. Die Aussenwand zeigt 
1n dem nicht abgewetzten Theile scbarf eingesclmittene Nathlinien und kielartig zugescharlte Gliedwande. 

Die Canalwand wird von massig breit und nicht tief eingeschnittenen, schwach und fein crenulirten Nahtfurchen 

und scbmalen durch eine seichte Mittelfurche und schwache Kielkanten gezierten, convexen Gliedwandzonen 

gebildet. Dieser tornatus hat den gleichen Erbaltungszustand wie AieLaeves subtornati 12 und 13. Die Aussen- 

seite zeigt eine in drei Glieder eingesenkte Eankennarbe mit Cannalloch und an den glattgewetzten Glied- 

grenzen eine feine Zahnnath, welche auf eine sehr fein und engstrahlige Gelenkfiache schliessen lasst. 

e. Entrochi cingulati. 

Taf. V, Fig. 15. Ein kurzes dickes Saulenstiick, welches wahrschcinlich Knotungcn auf den Gliedern 

hatte, also zu cingulatus Queust. gehorte, ist durch eigenthumlich einseitige Art der Quetschung bemerkens- 

werth. Das Stuck hat bei 32mm Hobe und 23,,,m Breite etwa 16 Glieder von 1-2 bis 2""" Hohe. Der grbssere 

Durchmesser des Canals misst 9mm, der durch Druck verkilrzte etwas iiber 4mm. Die normal gewolbte Aussen- 

wand zeigt schwach eingetiefte Nathlinien und leicht convexe Gliedwande mit Spuren von abgewetzten Kno- 

tungen. Die Canalwand ist durch massig weite und tiefe, scharfkantig begrenzte Nathfurchen abgetheilt. Die 

Gliedwandzonen haben ausser den Kantenkielen auch Mittelkiele, von denen einzelne starker sind als die scit- 

lichen. Auf den abgewetzten Gliedflacben sind scharfe concentriscbe Wachsthumslinien markirt. Von dicsen 

sind vier auch auf demVerticalschnittc sichtbar. Dieselben zeigen auf jedem Gliede schwache Convexwolbung 

nach aussen. Der Erhaltungszustand ist ganz ahnlich dem blaulich grauen Crinoidenstamm Taf. V, Fig. 6 mit 

sandiger Canalausfiillung. 

Taf. V, Fig. 16. Ganz nahe an den vorbeschriebenen Entrochit beziiglich der Fiirbung, des Erhaltungs- 

zustandes der Aussenseite und der Abstammung aus sandiger Schichtlage scbliesst sich dieses Bruchsttick an, 

welches sich durch seine abweichende Canalarchitektur auszeichnet. Bei 32mm Hohe und 19mm Breite hat das 

Stuck 21 Glieder von 1 — 1 '6mm Hohe und eine Canalweite von 7mm. Die Nathlinien der Aussenseite scheinen 

nngleich tief eingeschnitten gewesen zu sein. Einzelne der convexen Gliedwande lassen noch ziemlich deutlich 

eine Verzierung mit kleinen Knoten erkennen. 
Die Zahnelung der Nahtlinien lasst auf scharfe, dichte Strahlung der Gelenkflftchen schliessen. Die Canal- 

wand ist durch breite tief einschneidende Nahtfurchen in schmale plattconvexc Gliedwandzonen mit kaum 
Denkschriften der mathem.-naturw.Cl. XLVI. Bd. Abhandlungen vonNichtmitgliedem. ,/z 
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394 Guido Stache. 

nierklicher Mittelfurche getheilt. Der Kittabdruck zeigt ein typisches Scbraubensteinrelief. Eine etwas breitere 

Gliedzone der Canalwand ist durch einen Rankencanal durchbohrt. 

Wir schliessen bier zunachst zwei der unter den afrikaniscben Entrocbiten seltenen Entrochi cavi Quenst. 

an, bei denen der den weiten Canal umschliessende cylindrischc Mantel gegen die Zerstorung minder wieder- 

standsfahig ist. Es ist dies wohl moglicherweise nut ein Grand dafiir, dass unter den lose auf den Schicht- 

flachen herumliegenden, ausgewitterten Crinoidenstielen sicb so wenige Stttcke dieser Gruppe betinden. 

f) Entrochi cavi. Taf. VI, Fig. 17. Ein kleinesS&ulensttick von filnf Gliedern mit 2""nHohe (wahrschein- 

lich ein Laevis incisus) (Durchmesser 20mm, Canalloch 9 —10"1,n), welches an der Grenze der Gruppen mit weitem 

Canal (ampli) steht, ist durch eine von alien bisher erwahnten abweichende Art der Ausbildung der Canal- 

wande und der entsprechenden Schraubensteine ausgezeichnet. Die tief eingeschnittenen Grenzfurchen der 

Glieder erweitern sich zu Ungunsten der Gliedwandzonen so, dass diese nur als eine schmalc kielartige Zu 

scharfung der feingekerbten Furchenwande jedes Gliedes erscheinen. Der Schraubenstein zeigt dalier nur einen 

Wechsel von scharfen Kielen mit scharf einschneidenden Furchen. 

Taf. VI, Fig. 4. Ein typischer cavus (wahrscheinlich zu einem gleicbartig geknoteten cingulatus gehorend) 

von nur 1 lmm Dicke bei 6 —7""nCanalweite. Die Nahtfurchen sind eng, scharf und wenig eingetieft, sie trennen 

massig breite, ftach convexe Gliedwandzonen mit schwacher von seichten Furchen beglciteter Mittellciste. Der 

Schraubenstein zeigt entsprechend breite Concavbander, getrennt durch schmale, wenig vorspringende Leisten. 

B. Canalwande durch Querleisten und Gruben unterbrochen. 

Entrochus tornatus. Taf. VI, Fig. 1. Das Saulenstiick von 31mm Hohe mit 17 Gliedern von ziemlich 

gleichartiger nur zwischen 1-4 bis l-8mm schwankender Dicke und Fig. 2 zeigen innerhalb der durch weiten 

Canal ausgezeichneten Hauptgruppe allein die bei der Gruppe mit engem Canal haufigere quere Verzierungs- 

form der inneren Gliedwande. Die Aussenseite lasst wegen der Abwitterung nicht entscheiden, ob die durch 

sehr scharf einschneidende und weite Furchen getrennten Glieder kantig zugescharft oder stark convex waren. 

Das erstere ist wahrscheinlicher, mithin die Stellung naher bei Torimtus als bei Laevis incisus (Uneatus). 

Bei einem Saulendurchmesser von 22mm hat der Canal 7 — 8""". Die Natbfurchen sind eng und scharf ein- 

geschnitten und werfen schwache seitlicbe Grenzleisten auf. Die sebwach concav zwischen diesen Sauinlinien 

eingetieften Wandzonen der einzelnen Glieder sind durch breite, durch Querleistchcn von einander getrcunte 

Gruben verziert, welcbe auf dem .Schraubenstein in der Form von oblongen bis quadratischen Knoten zum 

Abdrucke kommen. Die Nathfurchen erscheinen zwischen den knotig abgetheilten, breiteren Wandzonen als 
feine kaum vorspringende Zwischenkiele. 

Taf. VI, Fig. 2. Das kurze nur aus fttnf Gliedern von 1 • 8 — 2 • 2"• Hohe bestehende Saulensttick ist aussen 

glatt gewetzt (wahrscheinlich ein Laevis incisus) und hat einen Canal von 7""" Weite bei einem Hauptdureh- 

niesser von 20mm. Die Gelenkflachen zeigen sehr dichte und feine Wachsthumlineamente, Spuren der feincn 

Kadialstreifung und einer Zellenstructur. 

Der Canal hat eine schwache Neigung zur polygonalen Ausbildung. Die Quertbeilung der Gliedwand- 

zonen des Canals durch schwache Querleisten und breitere Gruben ist nicht ganz tibereinstimmend mit dcr 

Ausbildung bei Fig. 1; abweicbend ist die scharfere und breiter klaffende Form der crenulirten Gelenkfurchen 

und das pragnantereHervortreten der kantigen und scbwachwelligcnSaumlinien der mittleren Gliedwandzonen. 

Der Dnterschied, welcher sich auch bei den Schraubensteincn geltend maclit, wird durch eine mittlere Kiellinie 

(resp- Furche) erhoht. 

Gruppe 2. Crinoidensaulenstiicke mit mittelweitem bis massig engem, zwischen '/3 bis 

Y4 des Gesammtdurchmessers schwankenden Canalloch (Entrochi subampli). Taf. VI, 

Fig. 3—8. Ilier finden sich gleichfalls eine Reihe bemerkenswerther Verschiedenheiten besonders beztigiioh der 

Canalform und der Art der Insertion der Ranken. 
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Fragmente einer afrikanischen Kohlenkalkfauna aus dem Gebiete der West-Sahara. 395 

Fig. 3. Kurzes Saulensttick eines iornatus mit 1-2 — 1 • 8mm hohen Gliedern, 25mm Durchmesser und 6mm 

Canalweite. Die G-liedwandzonen des Canals sind flaeh, zart gestrcift und durch massig breite, nicht sehr tiefe 

Nalitfurchen getrennt. 
Fig. 4. Kurzes Saulensttick eines aussen glatt gewetzton tornatus mit nur 1 — l-2mm dicken Gliedern, 

19mm Durchmesser und. 5,n,n Canalweite. Die Gliedwandzonen sind kielartig zugescharft, die Furchen tief und 
eng. Der Schraubenstein daher sehr nahestehend dem von Taf. V, Fig. 17. 

Fig. 5. Wn Laevis compressus mit 1-2—1-6"1'" hohen Gliedern, 12— 14mm Durchmesser und 2 — 4mm Canal- 

weite, seitlich zusammengedriickt. Derselbe zeigt vereinzelte, kleine Rankennarben und hat einen, aus einfach 

convexen, (lurch scharfe, enge Nathfurchen getrennten Gliedwandzonen begrenzten Canal, daher einen ent- 

sprechend scharf gekielten Schraubenstein mit Concavzonen. 

Fig. 6. Ein dem vorigen sehr nahe stehender laevis incisus, mit dickeren, gleichformig 1-8 und 2-2mm 

erreichenden Gliedern, 11 bis 12mm Durchmesser und 2-5 — 3-5mm Canalweite. Die Nathlinien zeigen feine 

enge Zahnelung. Die Nathfurchen der Canalwand sind weit, scharf uud ziemlich tief eingeschnitten; sie 

trennen einfach glatte, stark convexe Gliedwandzonen. Der Schraubenstein hat daher stark vorstehende 

schneidige Kiele und breitere glatte Concavzonen. 

Laevis subangulatus. Fig. 7. Ein kleines Saulensttick, welches durch die pentagonale Form des Canales 

auffallt.  Zwischen 1-6—l-8mm hohen Gliedern sind dtinnere von lmm [eingeschoben.  Bei 15mm Durchmesser 

kommen 4 — 4-5 auf die Canalweite. Der stumpfkantige Schraubenstein zeigt scharfe, massig vorspringende 

Kiele und schwach concave, den schwach convexen Gliedwandflachen des Canals entsprechende Zwischen- 
zonen. 

Fig. 8. Ein in mehrfacber Beziehung bemerkcnswerther Entrochit, welcher zu der bei der Hauptgruppe 
mit engem Canale haufiger vertretenen Abtheilung der Intus partiti gehort, Das 25mm hohe Saulensttick ist ein 

durch auffallend hohere Glieder von 2-6 — 3""" und einen flinflappigen Canahiurchschnitt schon ausserlich von 

anderen abweichender laevis planus. Auf eine Saulendicke von 8 — 9""" entfallt ein Canal von 2-5""" Weite. 
Den weit gezahnelten Nathlinien entsprechen grobstrahlige Gelenkflachen. Die Canalwand ist durch scharf 

eingeschnittene, klaffende Nathfurchen in breite, durch scharfe enge Querfurchen und Querleisten verzierte und 

schwach eingetiefte Gliedzonen getheilt, welche uberdies durch schwache Horizontalfurchen gekreuzt werden. 

Gruppe 3. Saulenglieder mit engem, \\ des Hauptdurchmessers nicht erreichenden Canal. 
Taf. VI, Fig. 11—23.  Entrochi angusti vel perforati. 

Nach dem Umrisse des Canals sind hier Formen mit rundein von solchen mit polygonalem Durchnitt zu 

trennen. Innerhalb dieser beiden Abtheilungen kommen sowohl beziiglich der Merkmale der Aussenwand als 

hinsichtlich derjenigen der Canalwand bedeutende Verscbiedenheiten vor. Nach der Beschaffenheit der Canal- 

wand unterseheiden sich hier in analoger Weise wie bei den Entrochiten mit weitem Canal drei Ausbildungs- 

arten: A. Intus partiti. Gliedwandzonen des Canals quergetheilt durch Leisten und Gruben. B. Intus carinati. 

Gliedwandzonen durch Langsleisten oder Furchen gestreift. C. Intus laeves. Gliedwandzonen glatt convex oder 

concav. 

Entrochi Laeves plant. Taf. VI, Fig. 9 und 10 reprasentirt zwei in mehreren Stiicken vertretenen Typen 

von Crinoideenstammen. Die Saulenstilcke sind insgesammt fast kreisrund mit 17 — 18,nm Durchmesser und 

einem schwach ovalen Canalloch von 3 — 4"11", welches zuweilen eine Neigung zu lappiger Buchtung zeigt. Die 

Dicke oder Wandhdhe der Glieder ist sehr gleichformig durchschnittlich 2mm und wechselt hochstens von 1-8 

bis auf 2-2. Die ebenflacbigen glatten Aussenwande der Glieder sind durch kaum eingeschnittene zartc fein 

aber scharf gezahnelteNathlinien markirt. Die Gelenkflachen sind mit dichtstehenden, scharf getrennten Strahlen 

verziert, welche zuniichst dem Canalrande und im peripherischen Drittel der Scheibe am regelmassigsten dicho- 

tomiren. Am Aussenrande kommen etwa (3 —4) auf 1""" Segment, Die Rankennarben sind ziemlich haufig mit 

Anlage zur Quincunxstellung und zu 2 — 3 auf demsclben Gliede. Das abgebildete Stammstiiek von 30mmHohc 

zeigt fiinf durchbohrte kleine Rankennarben mit schwach verdickten Randern. 
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396 Guido Stache. 

Das bezeichnende flir diese Cirrengelenkpfannen ist, dass die Nathlinien gegen ihre Grenzen nicbt aus- 

einander weichen, sondern dass die Stelle eher verengt ist als erweitert, und die verdickten Ringe nur wenig 

iiber die Nathe in die Grenzglieder iibergreifen. Beziiglich des Canals treten jedoch Unterschiede hnrvor. 

Die Wandung des engen Canals zeigt (vergl. Fig. 10) zwisclien selir engen, gezalmelten, schwach eia- 

schneidenden Nathfurchen Gliedwiinde, welche durch zarte Verticalleisten (5) und eine liovizontale Mittelleiste 

in schwach eingetiefte Felder getheilt sind. Auf dem kitnstlichen Schraubensteinrelief erscheineu dieselben als 

flache Knoten durch Furchen getrennt, ahnlich wie bei dem Schraubenstein (Fig. 2 b) eines Entrochus mit 

weitem Nabel. Bei Fig. 9 daggeen erscheinen die Gliedzonen des Canals schwach concav, fast glatt zwisclien 

den Leistlinien der Nahtkanten. 

Taf. VI, Fig. 20. Das 32mm hohe Saulenstiick eines laevis planus von 10— llmm Durchniesser, 2-2-2-4mm 

Gliedhohe und 2-5 —3mm Canalweite ist ausgezeichnet durch schwach concave, dickstrahlige Gelenkflachen 

und durch den halbverkieselten Erhaltungszustand. Die Gelenkstrahlen sind im ausseren Drittheil der Flache 

dichotom. Die Canalwande diirf'ten hier, wie es die folgende Form zeigt, mit Querleisten verziert sein, dock 

ist der Canal nicht hohl, sondern mit Gesteinmasse ausgefiillt. 

Taf. VI, Fig 19. Sehr ahnlich dem vorigen ist das kleinere und schmalere Saulenstiick mit beiderseits 

erbaltener Strahlung der Gelenkflachen. Es gehort gleichfalls eincm Laevis planus an, jedoch findet hier ein 

regelmassiger Wechscl von diinneren und dickeren Gliedern statt und iiberdies sind die strahligen Gelenk- 

flachen nicht concav. Die diinneren Glieder messen 1-6 — 2, die dickeren 2-4 —2-8mrn Holie. Die Dicke der 

Saule betragt 8 und 10, die Weite des Canals 1 • 5 und 2mm. Das Stuck ist etwas seitlich zusammengedriickt. 

Laeves incisi. Taf. VI, Fig. 13 und Fig. 14 cf. Poteriocrinus sigillatus Quenst. 1. c. p. 525, Taf. 108, 

Fig. 41. Diesen Crinoideenstiimmen steht wohl keine bekannte Form gleich nahe als die citirte aus dem Berg- 

kalk von Nefiez. 

Fig. 13 — das Saulenstiick von 38mm Hohe, 18 — 19ram grosster Breite ist aus 24 ungleich hohen 1 —2mm 

hohen Gliedern aufgebaut, von einem sehr engen (2 —3mi" nicht iiber«chreitenden) Canale durchbohrt und mit 

weit ausgehOhlten, grossen Narbenspuren der Rankeninsertionen versehen. Der Umriss des Canals ist schwach- 

lappig kreisrund. Die Gelenkflachen zeigen in abgeglattetem Zustande neben feiner Radialstreifnng, eine sehr 

dichte und feine concentrische Linirung. An einigen minder glatt gewetzten Stellen der Aussenwand ist die 

normale leichte Eintiefung der Nathlinien zwisclien den schwach convexen Gliedwanden noch zu bemerken. 

Die grossen ausgesprengten Gelenkgruben der Banken sind durch die Ausscheuerung iiber das Normalmaass 

erweitert und geglattct, und stehen ringsum die Saule in ziemlich regelmassiger Quincunx odor im Geviert, in 

derWeise, dass man auch eine spirale Anordnung daraus ableiten kann. Die Durchbolmingsstellen der Banken- 

canale fallen alle so ziemlich in die Mitte von bis auf 3_4mm hoch bogig ausgeweiteten Stellen der dicksten 

Glieder. Die Nachbarglieder sind an diesen Stellen entsprechencl verengt. Die innere Canalwand diirfte mit 

derjenigen von Fig. 2 und dem im folgenden beschriebenen sigillatus ganz nahe iibereinstimmen. 

Fig. 14. Das 55mm hohe Saulenstiick wurde horizontal in der Ebene des Nahrungscanals der auf der Ab- 

bildung markirten mittleren Insertionsstelle geschnitten. Der Hauptdurchmesser der Gliedscheiben 18—19""", 

der des Canals 3 — 3-5, die Hohe der einzelnen Glieder 1 -6 — 2mm, an den Insertionspunkten der Ranken bis 

3mm. Die ausseren Gliederwande sind schwach, aber deutlich convex, zuweilen mit einer mittleren Hoheiilinie 

versehen, die Nathlinien massig eingetieft. 

Fig. 14 b zeigt im Gegensatz zu Fig. 13 die Zusammeuschniirung der Banken tragenden Glieder bis zu 

dem Canalloch der knopfformig vorstehenden und napfformig eingetieften Insertionsringe. 

Taf. VI, Fig. 15. Das 34mm hohe Saulenstiick eines Laevis incisus ist durch einen engen, deutlich fiiuf- 

lappigen Canal ausgezeichnet, wie er eigentlich bei kraftiger funftheiliger Querleistung erscheineu soil. Die 

ungleiche Dicke der Saule halt zwisclien 14 und 17""", die Canalweite 2-5 — 3, die Hohe der Glieder zwisclien 

1 • 2 und 1 • 8mm. Die feine Strahlung der Gelenkflache ist auf der eiuen Seite erhalten. Die Strahlen sind enger 
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Fragmente einer afrikanischen Kohlenkalkfauna aus dent Gebiete der West-Sahara. 397 

als die Zwischenraume und dichotomiren nalie dem Oanalrande und itn Susseren peripherischen Drittheil der 

Gelenkflache. Drei kleine durchbohrie, erhohte Narbeniinge sind sichtbar'; dieselben nebmen nicht die ganze 

Hohe der seliwach erweiterten Giiedwand ein; die Durchbohrung des Rankencanals liegt nalie der Nahtgrenze. 
Die untere Gliedflache der Saule zeigt einen natiirlichen Durchschnitt eines in der eiuen Lappenecke des 
pentagonal gelappten Canals einmiindenden Rankencanals. 

Tax'. VI, Fig. 16. Das durch eine starkere Aufbauchung zwisclien schwacheren Gliedfolgen auffallende 

Sanlenstiiek hat einen ganz ahnlichen Ban der Canalwand und des entsprechenden Sehraubensteines, wie 

Fig. 6. Nur ist der Canal hier viel enger. Es isl ein laevis incisus mit ziemlicli ungleiclien Gliedern. Bei 32mm 

Hohe zeigt das Stuck 18 Glieder, welciie von 1—2""" Dicke scbwanken und besonders in dem anfgeschwol- 

lenenTbeile der Saule nicht ebenfliicbig sondern wellig begrenzt erscheinen. Dicke und dttnnere Glieder weeh- 

seln scheinbar ohne Regel; iiberdies zeigen viele der einzelnen Glieder ungleich dicke Stellen, welche nicht 

mit Ansatzstellen von Ranken oder Nebenarmen in Verbindung stehen. Auch steben manche Glieder stellen- 

weise mit starkerer Anscbwellung liber die Nahtlinien vor. Der Darchmesser der Saule ist oben und unten 

10—11, ein auige- bauchter Theil 12—13inm.  Die Canalweite betragt nur 2mm. 

Taf. VI, Fig. 17. Laevis impar.? Ein Saulenstiick von 9 — 10mm Durclimesser und 2mm weitern Canal, 

welches sich ganz an denAusbildungstypus Fig. 18 anschliesst. Der Weehsel von diinnen nur 1""" erreichenden 

mit bis 2-2""" anschwellenden, wellig zusaminengeschnurten und erweiterten Gliedzonen kofflmt ausserlich an 

den abgewetzten Flacben deutlicliei' torn Ausdruck als auf der Canalwand und dem entsprecbenden ungleich- 

gliedrigen Schraubenstein. 

Entrochi tornati. Taf. VI; Fig. 11. Das kurze Saulenstlick eines dicken tornatus ist bemerkenswerth 

durch die Architektur der Wandungen des engen Canals. Dieselbe ist eine Verbindung der Verzierung der ein 

1'acken partiti mit der Verzierung der carinati. Die Nahtfurcken der Canalwand sind scbarf eng und schwach 

vertieft; sie trennen Gliedvvandzonen, welcbc aus breiten verdickten Saumleisten und einer breiteren eingetieften 

Mittelfurche bestehen, welche letztere durch die Saumleisten verbindende Qerleisten in rundliche Gruben 

abgetheilt erscheint. Uberdies verlauft eine zartc mittlere Leistlinie durch die Gruben und liber die Querleisten. 

Der zum Theil erhaltene naturliche, sowie der in Kitt abgenommene kiinstliche Schraubenstein zeigt 

breitere vorspringende in rundliche Warzen abgetheilte Zonen, welche durch enge, zuriicktretendc Leistringe 
von einander getrennt sind. Uber die Warzen verlauft eine zarte Mittelfurche. 

Die einzelnen Gliedscheiben der Saule liaben eine Hohe von 1 • 4 — 1 • 8mm, eiuen Durclimesser von 21 — 2.'i,m" 

und Canallocher 3 — 3 • 5""n Weite. Das Saulensttick zeigt aussen zwei grosse Rankengruben mit mittlerer Durch- 

bohrung. Der Rankencanal durchbohrt das betreffende Glied nicht an einer ausgeweiteten, sondern an verengter 

Stelle. Die kantige Zuscharfung der Aussenwande der Glieder ist nur noch theilweise crhalten. 

Subtornatus interlineatus. Taf. VI, Fig. 12. Eines der interessantesten und besterhaltenen Saulenstiicke der 

Suite welches man wieFig.15 mit Quenstedt's Poteriocrinus tigillatus aus demBergkalk vonNefiez (Taf. 108, 
Fig. 41) in eine Reihe slellen konnte, vvenn nicht die besondcre Oberflachenbeschaffenheit bei dieser afrikani- 

nisclien Form als besonderes Merkmal hervorgehoben werden niiisste. Das urspriinglicli.551"'" hohe Stiick wurde 

(lui'chsclinitteu, um deii Nalirungscaiial einer Ranko von der Xnrbe bis in den Hauptcanal zu verfolgen. Die 

Glieder sind selir gleichl'6rmig, selten mehi- als \mm diek; nur an den Durchbohrungsstellen der Seitencanale 

erweitern sie sich auf Kosten der Nebenglieder auf 2 —2-4'"m. 

Der Hauptdurchmesser der Glieder halt zwisclien 16 —17mm. Die charakteristische feine Linearverzierung 

der Aussenwand besteht darin, (lass die Nathlinien in rundriickigen Kielleisten verlaufen, welche etwas breiter 

und holier sind, als die zarten Kiellinien der davon eingesaumten niedrigen Wandzonen. Die Gelenkliachen 

sind feinstrahlig. Die weit eingetieften, imUmkrcise von einer Scbwellung der Saule begleiteten Rankennarben 

sind nahe der Nathlinien durchbohrt und reiclicn in 5 — 6 Glieder binein. Der Horizontalsclinitt dnrch ein 

Narbenglied zeigt ausgezeiclmet die Verbindung der Rankennarbe mit dem Hauptcanale und die Abweichung 
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398 Guido St ache. 

der vorspringenden cohcentrisehen Wachsthumsringe, sowie der Crenelirung des Canalrandes dnrch die Gelenk- 

strahlen. Die Canalwand ist dnrch" scharf einschneidende klaffende Nahtfurchen in eonvexwandige gekielte 

G-liedzonen, unter welchen einzelne auffallen, getheilt. Das Relief des Schraubensteins zeigt demnach breitere 
Concavzonen mit schwacher odev tiefer Mittelfurehe ini Wechsel mit schmalen sehneidigen Kielreifen. 

Taf. VI, Fig. 18. Das kurze SaulenstUck eines abgewetzten tornatus mit merkwlirdigen parallelen spiral 

verlaufenden kantigen Verwittevungslinien gehort zu den Formen mit einfachstem Ausbildungsmodus der Canal- 

wand. Wie der ktinstliclie Steinkern Fig. 18 6 in Vergrosserung zeigt, sind die Gliedwandzonen glatt und fast 

eben und durcb sehr schwach eingetiefte massig scharfe enge Nathfurcben getrennt. 

Die Glieder sind gleicliartig 1-4— 1 •(')""" hocli, an den Insertionsstellen der drei siclitbaren Ranken- 

narben weder merklieh verengt, nocli ausgeweitet. Bei 14—15mm Durchmesser der SJiule erreielit der Canal 

Verschiedene seltenere Entrochitenformen. 

Im Anhange ftihren wir nocli eine Reilie melir vereinzelter und durcb. besondere Merkmale ausgezeiehneter 

Stielreste vor. Unter denselben befindet sich auch ein mammillatus '(Quenst. 1. e. Taf. 112, Fig. 64 — 67). 

Analogien mit devonischen Entroehiten sind bei einigen der folgenden Formen naherliegend. 

Taf. VI, Fig. 21. Saulenrcst eines tornatus mit engem Canal und rief einspringenden, symmetriseben 

grossen Rankennarben. Das Stuck zeigt eine Canalweito von nur 4-5mm auf 27""n Durchmesser. Die Glieder sind 

gleichformig 1-4—1 •6""" dick. Auf der einen Gelenkfliiche liegt die Verbindungscanal der grossen Ranken- 

gruben mit dem Hauptcanale in natiirlichem Durcb.scbscb.nitt offen. Dieser Naturschliff zeigt, dass die Durcb 

bohrung der beiden engen Nebencan&le bier dicbt an der Grenze der GelenMachen desselben Gliedes in der- 

selben Ebene liegt. Der vergrosserte Schraubenstein stellt den Abdruck schwach concaver Gliedwandflachen 

mit einseitig etwas deutlicberer Randleiste und sehr engen schwach vertieften Nahtfurchen dar. Die ausseren 

feiu gezahnelten Nahtlinien deuten auf feine dichte Rtrahlung der Gelenkflacben. 

Taf. VI, Fig. 22 repriisentirt ein Saiilenstiick von fttnf Gliedern, von denen das mittlere etwas starkere 

dnrch drei Insertionsgruben von liiicbst eigenthttmlicher Construction ausgezeichnet ist, Die Insertionsgruben 

sind kreisrund und in vier stufenformig sicb verengendeu Absatzen eingetieft und zeigen entsprechend schrauben- 

steinartig vorspringende Ringe. Anf der ausseren Gliedflaelie, welclie schwach ausgeweitet ist, erscheint im 

Umkreise des Grubenrandes noch eine ringformige Depression, welebe iiber die beiden Nachbargiieder reicbt. 

Alle drei Rankennarben liegen auf derselben Balfte des Glicdkreises, die andere llalfte ist frei. 
DieZwischenglieder sind 1-2 i-4mm dick, das rankentragende Glied 1-6 —1-8, an der Insertionsweitung 

2-8""". Der Saulendurcbmesser betragt 19 — 20""", die Canalwcite 5"1'". Die Gelenkflaclieii sind stark aus- 

gescheuert und zeigen zwei zweipaarig starker markirte Waehsthumsringe und Reste dei Gelenkstrahlnng. 

Die Canalwand ist durcb scharfe tiefe, klaffende Nathfurelien in sehmale, fast, ebene oder sehwache concave 

Gliedwandzonen getheilt. 

Taf. VI, Fig. 23. Ein gleicbfalls (lurch, drei auf dasselbe Glied entfallende grosse Rankennarben aus- 

gezeichnetes .SaulenstUck. Dasselbe weicbt jedoch von dem vorbescbriebenen in mehrfacher Beziehung bedeu- 

tend ab. Das Saulenstlick besteht aus sieben Gliedern, von denen die diinneren 0-6— lmm, das dreimal durch- 

bohrtc rankentragende Glied dagegen 1 8 nnd an den Insertionsstellen 2-4 —2-6""" Dieke hat, Drei diinnen 

Gliedern dtirfte bei dieser Saulenform je ein dickeres folgen. Die Rankennarben stehen in spitzwinkligem 

Dreieck, so dass zwei nahe einander auf der einen Halfte, die dritte mitten gegenliber auf der anderen Hiilite 

des Kreises eingetieft ist. Die aussersten, j()mm weiten Narbengrenzen umfassen mehr als alle sechs Glieder, 

die mittleren concentrische Ringe von 5 — 6""" Weite etwa 5 Glieder, der innere Ring mit dem feinen Canallocbe 

(2-5 — 3mm) die Ausweitung des Rankengliedes. Dadnrch, dass der ausserste Narbenring sehr weit ist, wird 

der Sauleudurchschnitt, respective die Gelenkflachen sechseckig und zeigt drei ziemlich gleichweite bogig ein- 

springende und drei convexe Kreisabscbnitte oder Seiten, von welchen letzteren zwei fast gleichweit, die dritte 
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Fragmente einer afrikanischen Kohlenkalkfauna cms dem Gebiete der West-Sahara. 399 

aber sehr verkiirzt erscheint. Der Saulendurchmesser hat 19, die Canalweite 7mm. Es zeigt sich jedoch im 

Canale ein ringsum an die Innenwand des Eankengliedes ansehliessender Best eines in der Mitte durchgestos- 

senen Mittelbodens, welcher Spuren von feiner Strahlung und concentrischer Streifung zeigt. Man sieht in 

dcnselben die Fortsetzung der drei Bankencanale einbrechen. Es dlirfte dieses Siiulenstuck einem mammilldtus 

biarticidatus entsprochen haben, — der enge, die durchbohrte Mittelwarze erzeugende innere Canal ist aus 

gebrochen oder resorbirt. Der aussere Gelenkflachenkreis zeigt sehr scharfe concentrische Doppelringe und 

feinere Wacbsthumslinien, sowie Spuren der massig zarten Eadialstrahlcn. 

Taf. VI, Fig. 24. Ein sicherer mammillatus, dessen Hauptwandung im Ilmwandlungsstadium von Kalk- 

spath in Brauneisenstein begriifen ist, wahrend die inneren schwachen Canalboden mit der engen inneren 

Bohre, welche zitzenformig iiber dieseiben heraussteht, bereits in Botheisenstein verwandelt ist. Die Aussen- 

wand ist abgcwetzt und corrodirt und zeigt 1*8—2mm dicke Gliedwande. Durcinnesser der Saule 14m'", der 

inneren Canalboden 6 — 7""", der Canalrohrc 2""". Die Canalboden zeigen feine Strahlung und eine schwache 
Bingfurche um den Mammillarfortsatz der Bolire. 

Taf. VI, Fig. 25. Der nur 5 —6mm dicke Stiel hat einen engen nur ()-8",m weiten Canal und ziemlich gleich- 

formige 2-2—2,4mm hohe Glieder. Die Nahtlinien liegen vertieft und ihre Zalmelung lasst auf massig starke 

Gelenksstrahlen schliessen. Jedes der Glieder wird dureh eine sowohl auf der Aussenseite als im Vertical schnitte 

sichtbare mittlere Linie in zwei gleiche Hiilften getheilt. Diese Linie scheint aussen einer mittlcren vielleicht 

frtiher gckoniten Kielleiste zu entsprechen, welche nur an einzelnen Stellen schwach angedeutet, im Ubrigen 

abgewetzt ist. Inter den Quenstedt'schen Abbiklungen entspricht beilaufig Entrochus micropyle. Taf. 112, 
Fig. 120. 

Taf. VI, Fig. 26. Entrochus cingulatus mit unregelmassiger Knotting. Derselbe lasst einen beilaufigen 

Vergleich mit dem zu Cyaihocrinus rugosus gestellten Entrochus (Qnenst. Taf. 108, Fig. 12) zu. Das Stiel- 

stttck zeigt bei einem Durcinnesser von 9 —lO"1"1 cine Canalweite von 4 —5mm. Dor Canal ist ganz mit weisseni 

Kalkspath erfiillt. Die Glieder siud sehr gleichforniig 1 -6—1 -8mm dick. Die massig scharf eingetieften Nathe 

zeigen eine Ziihnelung, welche auf engstehend hohe plattriickige Strahlen der Gelonkflaehen schliessen lasst. 

Taf. VI, Fig. 27. Entrochus impar laceratus. Dieses Saulenstiick zeigt sowohl bezuglich seiner Abwitte- 

rungs- und Schliffform als hinsichtlich des Anfbaues und der Form der Glieder bemerkenswerthe Eigenthiim- 

lichkeiten. Eine gewisse Analogic besteht zu dem Quenstedts'schen impar (Taf. 112, Fig. 94) bezttglieh des 

engen Canals mid der perlschnunirtigen Ausweitungen der Canalhtille. Diese afrikanische Form hat jedoch 

das ganz besondere Merkmal, dass die Glieder nicht nur bezttglieh der Dicke wechseln und wahrscheinlicb auch 

ausserlieh verschieden voispringend warcn, sondern auch eine breite ringformige Vertiefung auf den stark- 

rippigen Gelenken sehen lassen, welche auf demVerticalschnitt beiderseits vom Canal linsenfbrmigeHohlraume 

erzeugt. Beim Anschleifen erscheinen desshalb auch die Gliedflaehen theils nur in Peripheric, theils wieder 
erst im Umkreise des Canals gestrahlt.  Es wechseln beiderseits concave und convex linsenformige Glieder. 

Die schmalcn Glieder erscheinen auswiirts 1 — 1-2, die dicken 2 —2-2'""1 hocb. Der Durchmesser der 

sechskantig abgeschliffenen Saule war bedeutend starker als 10— llm,n, wie ev sich jetzt zeigt, der Canal ist 

kaum lmm wcit. Auf der abgewetzt glatten und lacerirten Oberflache fallen spirale parallele Lacerationskanten 
auf, welche von einem anderen solchen Kantcnsysteme gekreuzt werden, so dass verschoben rhombische 

Vertiefungen entstehen. Es scheint somit diese Art von Laceration der Oberflache mit einem Ausspringen oder 
Ablosung von Kalkspathblattchen zusammenzuhangen. 

Taf. VI, Fig. 28. Entrochus stellatus. Der sternfiirmigc Canal, die ziemlich grobstrahlige Gelenkflaclie, 

das Verhaltniss des Canals zum Durchmesser der ganzen Gliedfiaehe und die Hohe der Glieder 1-2—1-8""" 

stimmen ganz auffalleud mit der Abbildung des Entrochus (Quenst. 1. c. Taf. .08, Fig. 51), der einem Pote- 

riocrinus von Kentucky angebort. Sanlendicke 10—11, Durchmesser des funfstrahligen Sterncanals 4 — 4-4,nm 

an der Peripherie der Gelenkfitiche 2 — 3 Strahlen auf 1""". 
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400 Guldo Stache. 

4. Fauna der niergligkalkigen Oinoidei.-Nchiet'er der siidlichen Vernreitungszone. 
poden-Faeies von Igidi mit kleinen Prodneteu und Fenestella plebeja* 

Taf'. VII. 

Brachio- 

Der grosse Reichthum an Crinoideenresten sowohl der miirberen sandig-mergligen Lagen als der festeren 

Kalkblaiter, aus denen die flach zu Tage liegenden Deckschichten des in der Nordregion des Wiistenstriches 

von Igidi verbreiteten Koblenkalkes bestehen, war der Erhaltung zarter Bracbiopodenschalen nieht wesentlicb 

hinderlieli. Man hat es somit allem Anscheine nach nieht mit einem translocirten Grus von Crinoidengliedern, 

sondern mit einer urspriinglichen Ablagcrung auf Tiefsecgnmd zu thun. 

Fiir das Gewinnen dicser Reste in einem fiir die Untersuebung und Abbildung geeigneten Zustande erwiesen 

sieb die kleinen Stiele und Stielglieder jedoch sehr nacbtheilig. 

Ausser einer Reihc von Formen, welehe iiberhaupt das marine Carbon charakterisiren, erscheinen 

gerade solehe Brachiopodeii nieht selten, welche in dem Hauptiiiveau des belgisclien Prodiictenkalkes ilire 

nachsten Verwandten haben. Vorziiglicb sind es drei kleine Productenformeii, welche von den fiir den Kohlcn- 

kalk von Vise bezeichnenden Prod, undatus Defr. Prod, undiferus de Kon. und Prod. Deshayesianus de Kon. 
schwer getrennt werden konnen. Es ist somit die Annahme gercchtfertigt, dass diese 8chichten der siidlichen 

Zone entweder nur einer besonderen Facies des Prodiictenkalkes der nordlichen Bergkalkzone der West-Sahara 

entsprechen und wie diese den Kohlenkalkhorizont von Vise inncrlialb der afrikanischen Carbon-Formation 

vertreten, oder einen obercarbonischen Horizont mit einem starken Percent von untercarbonischen Formen 

reprasentiren. 

Entomostraca. 

Spuren von kleinen Muschel- oder Sebildkrebsen sind nieht gerade selten in dem weicheren Crinoideir 

mergel. Jedoch gelingt es nieht leicht, ein besser erhaltenes Exemplar auszulosen. Es mag daher genligen, 
ein Exemplar als Repriisentanten der vertretenen Formen aufzufiihren. 

Cythere sp. 

Taf. VII, Fig. 32. 

Das Exemplar ist etwa l-6mm lang,  1 -2mm breit und lmm dick. Der Convexrand ist gegen die Wolbung 

der Klappen schwach abgesetzt.  Bemerkenswerth ist cine deutliche Abstutzungsflaclie auf der flachen Rand- 

seite, wodurch das betreffende Ende gespitzter anslSuft. Von bekannten Kohlenkalkformen lasst sich beiliiufig 

Cythere yibberula M'Coy (Synopsis etc.. Taf. XXIII, Fig. 25) in Vergleich bringeu. 

Oephalopoden. 

Orthoceras sp. 

Taf. VII, Fig.  1. 

Ein kleiner, etwa 25m,n langer und von oben nach unten von 6 auf 3"u" Breite sich verschmalernder Rest 

von ovalem Querschnitt. Der Querschnitt zeigt in der Mittelbohc das Axenverhaltniss von 8-5:4-5""". Die 

Wobnkammer fehlt und die Spitze mit der ersten Kammer abgebrochen. kSecbzehn von oben nach unten von 

2-2 anf 1-2""" in der Hohe abnehmende Kammern sind erhalten und durcli deutliche Grenzlinien auf der 

Aussenflacl.e der Schale markirt. Die anssere Deckschiciit der Sehale fehlt, kaim jedoch nur glatt oder 

zart gestrcift gewesen sein. Die in Kalkspatb umwandelteu fein radialfasrig erscheinenden Seitenwande der 

Kammern sind verlmltnissmassig stark, a,ber nieht gleichformig dick im Umkreise des Querscbnittes; dagegen 

sind die concaven Grenzboden der Kammern sehr zart. ('harakteristisch fiir die kleine Form sind die an 

die feine Lamelle der Kammerboden dicht anschliessendcn imteren Vorspriinge der inneren Kamruerwande, 
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Fragmente einer afrikaniscken Kohlenkalkfauna ans dem Geblete der West-Sahara. 401 

welche wie diese aus gelblieliem Arragonit besteben und die dutenformige Form, der mit dem merglig sandigen 

Material der Gesteinsschicht ausgefiillten Kammerraume bedingt. Anf der diinnwandigeren Seite sind diese 

bogigen Vorspriinge regelmiissiger und kleiner, auf der dickeren Seite jedocb greifen sie je weiter nach abwarts 

starker und minder regelmassig nacb innen vor. Dies diirfte jedocb nicbt auf den urspriinglich verdickten Ban 

der unteren Partie der inneren Kainmerwiiiulc, sondern mit der nachtraglichen Kalkspathauslullung bolder Eck- 

riiume zusammenhangen. Mit der von Beyvicb (s. 1. c. Taf. Ill, Fig. 11) gegebenen Abbildnng des einen 

Ortbocerendurchsclmittes aus der von ihm als moglicher Weise zum Kohlenkalk gehorig betracliteten Partie 

der von Overweg zwischen Murzuk und Ghat gesammelten Versteinerungen 1st nur beziiglich der Kammer- 

hohe und der Feinheit und Concavitat der Boden eine Analogie vorhanden. 

Gastropoden. 

? Rtraparollus sp. cf. Permianus King. 

Taf. VII, Fig. 2. 

Die kaum 2mm in der Breite messende, Natica ahnliehe kleinc Form ist der einzige Reprasentant der 

Gastropoden, welchen ich in dem Crinoidenmergel aufzufinden vermocbtc. Die Erhaltung der Nabelseite ist 

etwas mangelhaft; jedocb ist das Vorbandensein eines ziemlich weiten Nabels deutlich erkennbar, dagcgen 

ist der bei King als fast kreisrund angegebene Umriss der Miindung wegen anhaftender Gesteinskornchen nicht 

mit Sicherheit zu constatiren. 

Im Ubrigen stimmt jedocb das kleinc Exemplar mit der bei King (Perm. Foss. p. 211 und Hist. Account, 

p. 8) und bei Geinitz (Dyas, p. 51) gegebenen Beschreibung tiberein. Fur die kleinc niedergedrtickte Schalc 

(von etwa 8"im griisster Breite bei geringerer Hohe) werden drei glatte, oben flach gewolbte, durch wenig ver- 

tiefte Nathlinien getrennte Umgange und starke Wiilbung des Umfanges des Schlussumganges sowie die deut- 

lichc Nabelung der unteren Flache hervorgehoben.  Dasselbe gilt fur das alVikanische Miniaturexemjibir. 

Bivalven. 

Pecten ef. mactatus deKon. 

Taf. VII, Pig. 3. 

Die charakteristische Oberflachenverzierung der Schale des bei dc Koninck (Descr. d. anim. foss. de terr. 

carb. de Belglque 1844, Taf. V, Fig. 5)1 abgebildeten Exemplares stimmt so vollstandig mit derjenigen des 

afrikanischen Bestes, dass cine dirccte Idcntifizirung fast gerechtfertigt ware. Nur der Mangel in der Erhaltung 

der Ohrenpartie des scharfen Abdruckes im Gcstein (resp. des davon entnommenen Kittabdruckes) lasst den 

vorsichtigeren Vergleich als angemessener erscheiaen. Auch die flache Wolbung der Schale und die Grossen- 

verhiiltnisse sind bei beiden Formen analog. Die durch sehr feine und seharfe und mfiasig weit von einander 

abstchende, sich kreuzende conecntrische Lcistlinien und Radialrippchen hervorgebrachte i-egelmiissige Gitterung 

der Scbalenoberflache in trapezformige kleine Felder ist auf der gbittcn kalkigen Gesteinsflaehe nocb mcrk- 

wiirdig scharf cingeschnitten und auf dem Kittabdruck nocb zu erkennen. 

Das erbaltene Mittelstiick der Schale hat 15mm HiJhe in der Medianaxe und 16" 

linie ])arallel gedachten Hauptdurchmesser. 

Lange in dem zur Schloss- 

Pecten sp. (? Aviculapecten). 

T«f. VII, Fig. 4. 

Der vorliegcnde Abdruck der inneren Seite einer rechten Klappe zeigt einen ziemlich vollstiindigen Umriss 

sammt Ohren, aber nur Spuren anhaftender Sehalensubstanz, so dass einSchluss auf die Oberflaehenbeschaffen- 

1 Die auf der TafelerklSrtmg bei de Koninck als P.&'reufaris bezeichnete Form ist in demselben Werke, p. 1*6 als 
1'ir/rii mactatus beschrieben. 

Denkschriften der mathem.-naturw. CI. XLVT. BJ. ALlinniUuneon von Nichtmitgliedero. aaa 
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402 Guido Stache. 

heit niclit moglich 1st. Das Exemplar hatte cine HOhe von 20mm in dcr Mcdianlinie bei einer SchlossrandlMnge 

von 12 (bis ? 15)mm und einem Querdurchmesser der Schale von 17mm. Die Schale war miissig gewolbt, 

ungleichseitig und ungleicliohrig. Das kiirzere Olir (mit 5mm Sehlosslinie) niit scliwachgerundetem Ausschnitt 

ist gewolbt, am Ende abgerundet und vom Scheitel der Schale nur (lurch schwachc Depression getrennt, das 

langere Ohr (mit 7 oder mehr Millimeter in der Sehlosslinie) ist flach gedriickt, durch scbiirfere Grenzlinien 

von der Schalenflache getrennt und mit seichter Bogenlinie gespitzt auslaufend. 

? Gervillia sp. 

Ein wenig charaktcristtscher Steinkern einer kleinen Gervillia ist der zweite unter den sparsamen Bival- 

venresten, welcher in dem Gestein gefunden wnrde. Zu einer besonderen Abbildung fand icli deiiselben nicht 

geeignet. 
? Anthracosia sp. 

Ein nicht ganz vollstandiger Steinkern, de.sscn Ilmriss zienilicb gut mit einer kleinen Anthracosia acuta 

King vergleichbar ist, kann Met aueh nur der Vollstandigkeit wegen Erwahnung findeu, 

Brachiopoden. 

Terebratula, cf. GiUingensis Da v. 

Taf. VII, Fig. 5. 

Es diirftc unter den bekannten Kohlenkalkterebrateln nicht leiclit einc Form aufgefunden werden, welcher 

das afrikanische Individuum, abgesehen von dem Hervortreten conccntrischer Linien, naher oder audi nur 

gleich nabc stiinde, als die von Davidson (Britt. Carb. Brach.) Taf. I, Fig. 18 — 20 von Gilling (Yorksliire") 

abgebildete und Seite 17 beschriebene Terebr. Gillingenais Das Exemplar pi. Ill, Fig. 1 stammt von West- 

lothian in Schottland, Besonders mit diesem letzteren ist der Vergleicb nahegelegt, Das afrikanische Exem- 

plar ist zwar merklich klciner (Mcdiandurchmesser von 81""1, Querdurchmesser dcr Schale 6mm) als das 

Vergleichsexemplar, aber das Zahlenverhaltniss von 12""": 9""", welches die Hauptdimensionen des Exemplares 

von Westlotbian ausdrttckt, bleibt das gleiehe. 

Mhynchonella cf. trilatera de Kou. 

Taf. VII, Fig-, o. 

Unter alien zu Mhynchonella gestellten Formen des Carbon entspriclit der kleine afrikanische Best, welcher 

die feino, langfaserige Sclialenstructur der Kynchonellen erkennen lasst, wohl am besten den kleinen Klappen 

von jungen Individuen von Rhynch. trilatera de Kon., wie sie sich bei Davidson (Britt. Carb. Brach. 

Taf. XXIV, Fig. 25 und 26) abgebildct finden. Vorziiglicli ist es die broitere, weniger zngespitzte Form von 

Alstonfield, welclie im IJmriss daran erinnert, wahrend die niedrige cingedruckte Bescliaffenheit mehr auf das 

Exemplar Fig. 25 aus dem Kolilenkaik von Derbyshire liinweist. Die niittlere scharfe, vom Schnabel bis zuni 

Rande reichende Depressionslinie sowie die Berippung (16—18) stiniinen sebr gut. 

Uberdies kounte man etwa nur noch an junge Exemplare von Rkynck. pleurodon Phil, denken. Wenigstens 

zeigen die von Davidson 1. c. Taf. XXIIT, Fig. 10 ab als solclie gedeuteten Formen von Settle in Yorkshire 

ein sebr analoges Aussehen. 

? fSpirigeraJ Athyris cf. plcmosulcata Phil. sp. 

Tat. VII, Fig. 7. 

Trotz dcr sebr maiigelhaftcn Erbaltung der Schalenoberfiache des die gewolbte Seite einer kleinen Klappe 

reprasentirenden Bestes hat die Deutung einjge Wahrscheinlichkeit wegen des auf der cinen Seite vorste- 

benden Bestes einer fiicberforniig strahligen Ausbreitung. 
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Fragmente einer afrikanischen Kohlenkalkfaiuia aus dem Gebiete der West-Sahara. 403 

Spirifer Lenxi n. f. 

Taf. VII, Fig. 8. 

Nebst einigen kleineren, minder gut crhaltenen Bruchstiicken liegt die grossere Halfte einer grossen Klappe 

nut Scliale and der Kittabdrnck ernes ahnlichen Stiickes der grossen Klappe von einem Abdruck ein Gestein 

vor. Aus diesen Res ten lassen sicli fiir diese Form folgendc Merkmale anfiiliren. 

Der grSsste Durchmesser der Scliale fallt mit der Lange der Schlosslinie zusammen und betragt 

36—40mm. Der Mediandurchmesser misst 13, bei dem zweiten Exemplare walirscheinlicb mehr bis 17mm. Die 

grosste Breite des fast horizontal abstehenden Sehlossfeldes am weiten Dreieckausschnitt misst gut 6mm, und 

eben so weit klafft der mittlere Ausschnitt. Die Grenzkanten der Bueht stehen gleichfalls beilaufig 6mm von 

einander ab. Der Schnabel ist zugespitzt, klein, schwach einwarts gebogen. Die Bucht ist glatt, ohne Mittel- 

leiste oder Rippe, scliarfkantig durch die ersten schmalen Rippen begrenzt, von denen jederseits etwa 16—20 

die Schalenoberflache verzieren. Die Rippen divergiren leicht bogenformig geschwupgen und nahern sich gegen 

die Sehlossfeldkante zu mehr und mehr der Horizontale. Dieselben sind randrttckig niedrig, (lurch seiclite 

schniale Furchen getrennt. Die Scliale ist diinn und die Berippung kommt audi auf der inneren Schalenflache 

nocli deutlieli zum Ausdruck. Fine concentrisclie Liuearstreifung ist an keiner Stelle fur das freie Auge 

evkennbar. Mit der Lupe bemerkt man an den Wandungen der ziemlicb stark eingetieften und nach unten 

schwach bogig abgegrenzten Buchtfliiclie Spuren einer zarten dichten Streifung. 

Auch auf den glatten Arealfiaehen sind leichte Wachsthumsstreifen zu bemerken. 

Formen der Carbonformation, welehe man in Vergleich bringen kann, sind wenige vorhanden. Analoge 

Umrisse und cine ahnliehe Art der Berippung zeigen wohl gewisse Abanderungen des variablen Spirif. striatus 

Mart. Fine glatte Bucht und ein so breit und gerade abstehendes Schlossfeld ist bei diescr Gruppe nicht zu 

beobachten. Im Umr'ss und in der Ausbildung der Schlosslinie und Area, sowie beziiglich des Sinus der Vcn- 

tralklappe liegt der Vergleich mit Spirif. fmiforms Phil. (Geol. of Yorksh. II, p. 217, Taf. 1X; Fig. 10, 11, und 

Davids. Carb. Brack., p. 56, Taf. XIII, Fig. 15) noch nalier. Jedenfalls hat jedoch die afrikanischc Form cine 

deutlicher markirte radiale Berippung und einen breiteren Dreieckausschnitt, als diejenige aus dem Kohlenkalk 

von Bolland und die durch Worth en aus dem amerikauischen Kohlenkalk von Clifton (Illinois) gesammelte 

Form, welehe Davidson crwalint. Ein schr analogcs Aussehen hat auch der devonische Spirifer perextemus 

Meek and "Worth. (Geol. Surv. of Illinois U. PL 10, Fig. 1 a, p. 414. Upper Helderberg). 

Minder kann man wegen der vcrschiedenen Ausbildung der Area die Ahnlichkcit durch Umriss, Berip- 

pung und glatte Bucht der grossen Klappe, welehe unsere Form mit kleineren Exemplaren des hercynischen 

bei Kayser abgebildeten Spirif. llerajniae Gieb. haben diirfte, als eine verwandtschaftliche betrachten. 

Spirifer sp. 

Taf. VII, Fig. 10. 

Einige Reste eincs kleinen Spirifer mit stark niarkirteiii glattem Sinus dor grOsseren Klappe und 5—6 

jederseits markirten Rippen und mit verhitltnissmassig holier Area lassen sich schwer genauer vergleiohen 

wegen Unsicherhcit der Sclialenbeschaffenheit und ungeniigender Erhaltnng. Man kann dabei an kleino Formen 

von Spirifer acuticostatus de Kon. (Descr. 1844, Taf. XVII, Fig. 6) denken; jedoch ebenso auch an Spiri- 

/erma-Formen aus der Gruppe der Spiriforina crixtata. 

SpiHfer sp. aff. plano-convexus Shum. 

Taf. VII, Fig. 9. 

Eine vollkommen sichere Analogic ist wohl nicht zu erweisen, da die kleine Klappe fehlt. Die vorhandene 

grossere Klappe zeigt jedoch cine grosse Alinlichkeit mit den bei Geinitz (Carb. und Dyas von Nebraska 

p. 42, Taf. III. Fig. 10—18) gegebencn Daten. Speciell ist die Vergrosserung der ausseren Seite einer grosscren 

Klappe, Fig. 17, hervorzuheben. Die amerikanische Form ist sehr hiiufig in der obcren Steinkohlenformation 
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404 Guido Stacht 

von Illinois (Platte River Mundung) und in Amerika iiberhaupt. Nach Geinitz ist diese Form ein Vcrtrcter 

des carbonischen Spirif. TJrii Flem. und des Spirifer. Clannyanus King, aus dem europaischen Zeclistein. Der 

kleine afrikanische Rest zeigt nur eine sehr schwache enge Sinusfurche, ahnlieh wic die amerikanisclic Form. 

Spiriferina sp. indet. 

Taf. VII, Fig. 11. 

Das Bruchstiick reprasentirt den oberen Theil der grosseren Klappe einer Form mit in der Sclmabclgegend 

und zu beiden Seiten der Area nocb gut erhaltenen Schalenresten, welcbe eine feine Punktirung erkennen lassen. 

Wenn die Scbale niclit punktirt ware, miisste man dieselbe in die Nahe von Spirif. lineatus stellen und 

speciell mit solchen kleinen Formcn dieser G-ruppe vergleichen, welche ebcnfliicliig sind und koine Bucbtung 

der Schnabelklappe zeigen wie das viel starker gewolbte Exemplar von Spirif. lineatus Mart., welches do 

Verneuil (Russia etc., Taf. VI, Fig. 6) abbildet, oder wie Spirif. StringocepKaloides M'Coy (Davids. Bri'tt. 

Carb. Bracb. Taf. XII, Fig. 15 und 16), welchen Davidson als besondere Varietat von Spirif. lineatus Mart. 

zu betracbten geneigt ist. 

Die kleine afrikanische Form muss jedocb zu Spiriferina gestellt wcrdcn und in dieser Eigenschaft kann 

man etwa manche kleine Formen der liasischen Spiriferina rdsirata-Qriuippe zum Vergleicb bentitzen. Als 

bemerkenswerthe Eigenschaften der Spiriferina des afrikanischen Carbon sind hervorzuheben die flache Wol- 

bung, die lang gestreckte Form und die kantige Begrenzung des in eine stark eingebogene Scbnabclspitze 

verlaufenden Mittelfeldes und die gegen die Area zu eingedriickte Beschaffenheit der scbmalen Seitenflachen 

des Sclmabels. 

Productus cf. undatus Defr. 

Taf, VII, Fig. 21. 

Auf demselben Stuck mit Spirifer Lenzi und Fenestella plebeja kommt ein Bruchstiick einer Convex- 

klappe von Productus vor, welches in so vollkommener Wcise auf Prod, undatus und speciell auf die bei 

Davidson (Britt. Carb. Brach., Taf. XXXIV, Fig. dab) abgebildete Form passt, dass nach diesem Stiiek 

allein schon das Auftreten kleiner Individuen dieser Art in dem afrikanischen Crinoidenmergel als sicher ange- 

nommen werden und das Niveau desselben als ein zur Carbonformation gehoriges bestimmt wcrden konnte. 

JProductus cf. undiferus de Kon. 

Taf. VII, Fig. 20. 

Der unvollstandige kleine Rest zeigt in geniigender Weise alio jene Merkmalc, welcbe de Koninck 

(Mon. et genr. Prod, et Chon., p. 57, Taf. V, Fig. 4 und Taf. X, Fig. -5) fur diese Art als bezeichnend halt. Er 

gehort einem Exemplar von der ublichen Griisse mit 10mm Durchmesser an und zeigt etwa 10 mit Stachel- 

spuren versehene Rippen auf eine Distanz von 5"'m sowie zieinlich nahe stohende und besonders seitwarts von 

der Mittelwolbung verhaltnissmassig kriiftige concentriscbe Falten. Eine besondere Eigenthlimliebkeit des 

afrikanischen Exemplars diirfte nur in der merklieh schwacheren Wolbung der Convexklappe zu finden sein, 

eine Abweichung, welche selbst zur Aufstellung einer Varietat nicht geniigend crscheint. 

Productus desertorum n. f. 

Taf. VII, Fig. 19. 

In de Koninek's altcremWcrke (Descript.Anim. foss.Terr. Carb. de Belgique, Taf. IX, Fig. 1 u. Taf.XII, 
Fig. 12) ist eine Form als Prod, gryphoides abgebildet und beschrieben, welcbe beziiglich der Grossc und 

Gestalt, abgesehen von der Schalenverzierung, unserer kleinen afrikanischen Form sehr ahnlieh sieht 

Diese Form wird jedocb 1847 in der Monographic der Genera Productus und Chonetes niclit mehr 

erwahnt. Productus spinuloses Sow., in der Nebenform granulosus Phil., ist (lurch die Combination von con- 

centrischen Linien mit mehr regelmassig zwischen vertheilten Reihen von Stachelwarzen gleicbfalls in Vergleich 
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Fragmmte einer afrikanischen Kdhlenkdlkfauna am dem Gebiete der West-Sahara. 405 

zu bringen. Dnrch die gryphaeenartig uiiverhaltnissmassig krumm- und grossschnablige Form der grossereu 

Klappc sind die kleinen afrikaniscben Exemplare jedocb von diesen beiden Arten sebr anffallend vcrschiedcn. 

In de Koninck's Monographie ist Taf. XI, Fig. 2 a ein Pr. spmulostls .J. Sow. abgebildet, der in der Gestalt 

scbon naher stebt, aber als echter spimdoms die feinen Rippenlinien deutliclier zeigt, als die concentrischen 

Linien. 

Beschreibung. Grossenverhaltnisse: Schlosslinie 6—7mm, grosster Querdurchmesser 10""", Median- 

durchmesser 10 —12""n, Wolbungshohe 4—5"1"1. Der Schnabelbuckel iiberragt den Schlossrand uni 2—2-5"""; 

die Schnabclspitze ist stark einwarts gebogen und liber den Schlossrand vorspringcnd. Schnabel nnd Schnabel- 

buckel zeigen deutlich scbarfe ziemlicb weitstandig concentrische Ringfurchen und feinere Wachsthumslinien 

und dazwischen massig client und regelmassig verstreute kleine Stachelwarzen. Das Exemplar (f, e) hat eine 

minder scharf ausgepragte, nicht ganz gerade Schlosslinie. 

Auf den Flanken und den vom Schnabel scharfer getrennten Ohrenfllichen sind die Warzen grosser, rund- 

licber und dichter gestellt. In der breiteren Umrandungsgegend bemerkt man stellenweise eine scbarfe, dichtere 

concentrische Streifung und eine Xeigung der mehr liinglich gestreckten Warzenspurcn zu radialstreifiger 

Anordnung. Bei dem einen der abgebildeten Exempiare ist cine flach eingedriickte Dorsalklappc vorhanden. 

Die Oberflaclie derselben konnte jedoch von dem anhaftenden Gestein nicht frei gemacht werden. 

Productus DesJiayeskmus de Kon. 
Taf. VII, Pig. 22. 

Mit der von de Koninck (Monogr., Taf. XIV, Fig. 4, p. 151) gegebenen Abbildung und der zugcborigen 

Beschreibung ist die fjbereinstiiiiniung in der cbarakteristiscben Verzierung des obcren Theiles der grossen 

Klappe eine so vollstandige, dass cine Abtremmng der afrikanischen Formen nicht gerechtfertigt ware. Die 

regelmassige Anordnung verhaltnissmassig grosser rundlicher Warzen zAviscben den concentrischen Linien ist 

audi hier auf der Hauptwolbung, auf dem Schnabelbuckel und den Ohrenflachen besonders deutlich, randwarts 

dagegen mehr verwischt. Die afrikanischen Formen sind durchschnittlich etwas grosser (8—10mm), starker 

gewolbt, als die von de Koninck bescbriebenen Formen aus dem Kolilenkalk von Vise, bei welcben 7'"'" als 

Mittel des Hauptdurchmessers angegeben werden. Uberdies weicben diesclben audi insofern vom Typus der 

Form ab, als hier der Mediandurchmesser dem Querdurchmesser derScbale gleichkommt oder denselben etwas 

ubertrifft, wabrend die typiscbe Form von Vise das uingekebrte Verhaltniss zeigt. 

De Koninck bildet jedocb in seiner ersten Arbeit (Descript. 1844, Taf. X, Fig. 7) in dieser Richtung 

variable Formen ab. Es gentigen die Unterscbiede daher bochstens, urn ein „Varietas africana" dem Haupt- 
namen beizufiigen. 

Chonetes aff. tuberculoid M'Co.y. sp. 

Taf. VII, Fig. 18. 

Die Unterscbiede der kleinen afrikaniscben Form, von der (lurch M'Coy (1844, Syn. Carb. toss, of I Hand, 

p. 121, Taf. XX, Fig. 5) als Leptama tiiherculata bescbriebenen Form sind zu unbedeutend gcgemiber den liber- 
einstimmenden Cliarakteren, als dass fiir eine einzige, wiewobl ziemlicb gut erbaltcne Convexklappc dieAnf- 

stellung eines anderen Namens, als etwa var. africana hinrcichend gerechtfertigt erschiene. Von den zahlrciclien 

Varietaten, welche Davidson untei -Chonetes Ilardrensis vcreinigt, unterscheidet sicb die afrikanische Form 

hinreichend durch die geringere Zahl und die Verzierung dor flachen, breiteren Rippen mit kleinen flachen, 

rundliclien Warzchen, obwohl in Umriss und Bau manche derselben (z. 15. var. Laguessiuna de Kon.) nabe 

stelien. Die ebenfalls nicht weit abstehende Gh. Buchiana de Kon. bat wiederum eine geringere Zahl von 

breiteren Rippen und zeigt feine. concentrische Streifung. 

Die afrikanische Form bat in der Schlosslinie 12'"'", in der Mcdianlinic 9 —10""", eine mittlere Wolbungs- 

hohe von etwas unter 3mm. Der grOsste Sclialendurchmesser differirt kaum von der Range der Schlosslinie. 

Die Ubereinstimmung mit der von de Koninck (1847, Monogr. d. Genr. Productm und Chanties^ p. 222) 

gegebenen Beschreibung der im Kolilenkalk von Vise haufigen Form und mit den Abbildungen (Taf. XIX, 
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406 Guido St a ch e. 

Fig. 4 a—i!) ist ziemlich vollstandig. Als Unterschiede oder besonderc Kcnnzeichen der afrikaniscben Varietiit, 

waren etwa anzufiihren, dass niclit nur unterbalb, sondern audi noch weiter nach dem Scheitel zu schwache 

Tuberkeln auf den Rippen zu bemerken sind, dass die Rippen etwas weiter und minder scbarf von einander 

getrennt sind und auf den breiten Ohrenflachen schwaeber werden, oder verschwinden und dass cndlich eine 

feine concentrische Streifung der Oberflache an einigen Stellen nachweisbar ist. 

Die Zahl der Rippen betragt fiir die breite Mittelwolbung etwa 20, auf jede der Ohrenflachen wiirden etwa 

noch 10 entfallen. Statt auf 50 Rippen, welche Zahl fiir Ch. tuberculata bei de Koninck angcgeben wird, 

konnte man etwa auf 40 rechnen. Die Varietat neigt demnach im Ganzen dem Habitus von Ch. Buchiana zu. 

Orthis cf. Miehelini l'Evcille. 

Taf. VII, Fig. 12. 

Das erhaltene Stuck, eine Vcntralklappe mit Area, wclcher nur ein Theil der untercn Randpartie der 

Schale fehlt, stimmt in TJmriss, Wolbung, Anlage des Schlossfeldes, sowie bezliglich der rauhen, dicbten Radial- 

streifung so nahe mit den von Davidson (Brit. Carb. Brach. Taf. XXX, Fig. 6—12) gegebcnen Abbildungen 

und der Beschreibung, dass wir dieselbe vollstandig und ohne Zweifel damit vereinigen wiirden, wenn beidc 

Klappen desselben Individuums vorhanden wiircn oder audi von versehiedenen Exemplaren sowohl Ventral- als 

Dorsalklappe rnindestens in vollstandigeren Exemplaren vorliegen wiirden. 

Das Exemplar hatte in der Schlosslinie eine Liinge von 10"""; einen unteren grossten Durchmesser von 
20mm und einen Mediandurchmesser von 18"im. Dasselbe steht in den Grossenverhaltnissen demnach zwischen 

Fig. 9 und Fig. 7 der bei Davidson abgebildetcn Exemplare und im Umriss etwa zwischen Fig. 6 und 

Fig. 7. Ausscr der genannten audi von dc Vcrneuil (Russia II, Taf. XIII, Fig. 1) und bei de Koninck 

(Descr 1844 1. e. Taf. X11I, Fig. 8) abgebildeten Form, ist etwa nur noch Orth. Lijdliana de Kon. (Suppl. 

1851, Taf. LVI) in Vcrgleich zu bringen. 

Orthis IgidiensiS n. f. 

Tai'. VII, Fig. t3 and: u. 

Diese kleine zartschalige, feingcripptc unddeutlich punktirte Form schliesst sich in mchrfachcr Bczichung 

an die gnisscre Orthis Miehelini PEveille an. Gemcinsam ist beiden der allgemcine Umriss der Schale, sowie 

der kleine zugespitzte vorspringende Schnabel, die flache Wolbung und die vom Schnabel ausgehende sich 

erweiternde, sinusartige mittlere Depression der grosseren Klappe. Der Ilnterschied liegt vorzugsweise in der 

feineren, minder rauhen und straffen Berippung und der dichtcn regelmiissig feinen Punktirung der Intercostal- 

streifen. Uberdies sind die feinen radialen Rippenlinien der obersten Schalcnschicht auch meist starker bogig 

divergirend. Bei Exemplaren, wo die obere Schalenschicht sich abgelost hat, crseheincn die Rippen etwas breitcr 

und enger und fein punktirt. Viclleicht hat man cs audi mit Varietaten zu tlmn, von welchen einige der Orthis 

Miehelini naher stehen als die anderen. Eine einzige Klappe, welcher die Mittelfurche fehlt und bei welclier 

die Mittelwolbung etwas starker erschcint, liisst sich als kleinere Klappe deuten. Kleine Variationen kommen 

audi im Verhaltniss der Liinge der Schlosslinie zum grossten Durchmesser und im Verhaltniss von diesem zum 

Mediandurchmesser vor. Der letztere ist gewohnlich 1 — 2""" kiirzer als die grosste Breite der Schale und die 

Schlosslinie noch bedeutend kiirzer als die Medianlinie. Die llauptdurchmesser der versehiedenen vorliegenden 

Exemplare halten sich zwischen 10 und 14""". — Diese Orthis ist eine der hiiufigstcn Bracliiopodenformen der 

Schichten von Igidi. 

? Orthis sp. 

Taf. VII, Fis. 15. 

Die kleine, 4""" im Durchmesser haltendc, starke, gewiilbtc Klappe mit, pragnantei' Verzierung kann nichl 

leidit etwas anderes sein, als die grossere Klappe einer Orthis, obwohl die punktirte Beschaffenheit der Schale 

niclit mit volliger Sicherheit festzustellen ist. Die Verzierung bestcht aus etwa 18 scharfen, weitstiindigen, bogig 
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Fragments einer afrikanischen Kohlenkalkfauna aus dem Gebiete der West-Sahara. 407 

ausstrahlenden Hanptrippen mid regelmassig eingeschalteten feineren Secund&rrippen. Die Jiusserst zarte 

Kornelung ist nur bei starkcrer Vergrosseruug wahmchmbar. Der Verzierungsmodus ist domnacb ein ahnlicher 
wie bei der Gruppe der Sfreptorhynchus crenistria. 

Streptorhynclms ptisillns n. f. 

Taf. VII, Fig.  17. 

Die kurz-oblonge, fast quadratische, etwa 2"1"1 im Hauptdurchmesser kaum iibersteigende, niedliclie Form 

wilrde bei Davidson (wie die kleine var. quadrata M'Coy) gleichfalls noeh unter Strept. crenistria unterge- 
bracht werden und gehort aucli diesem grossen Formenkreise an. Der Umriss hat Analogic, wenn audi nieht 

Ubereinstimmung mit der bei Davids. (1. c. Taf. XXVII, Fig. 10) gegebenen Abbildung von Sir. quadrata 

M'Coy. Die afrikanischeForm hat auf der schnabelwarts massig aufgewolbten grosseren Klappe etwa 20—24 

gerade starkere, randwarts an Breite zunehmende und die entsprecbende Zahl sehr feiner Zwischenrippen mit 
iinsserst zarter Crenulirung. 

Die kleine Klappe hat in der Mitte sowie beiderseits unter der Schlosslinie leichte Depressionsfurchen. 

Die starkeren Radialrippen stehen bier weiter auseinander und sind gleichformig schmaler als die der 

grosseren Klappe, die Zwischenrippen noch zarter. 

Streptorhynchus crenistria Phi 11. 

Taf. VII, Fig. 16 a uacU. 

Die beidcn Abbildungcn reprasentiren zwei versehiedenc Varietaten aus der Gruppe des Streptorhynchus 

crenistria. Beide Formen schliessen sich an den Ban der Varietat caduca M'Coy (Davids. Britt. Carb. Brach. 

Taf. XXVI, Fig. 4) naher an, als an jede andere der von Davidson beschricbenen Varietaten. Die Erhaltung 

der afrikanischen Exemplare geniigt nicht zur Aufstellung specieller Varietaten. 

Fig. 16 a. Die grosserc Form (Schlosslinie li)""n, griisster Durchmesscr 24""") zeigt cine sehr feinc, 

scliarfe und nicht besonders enge Berippung. Die secundiiren Zwischenrippen sind nicht auffallend zarter als 

die Hanptrippen. Die Crenulirung oder Kornelung der Eippenlinien ist sehr zart, aber mit der Lupe bemerkbar. 

Fig. 16 b. Das kleine Exemplar (Schlosslinie 8,1,m — griisster Durchmesscr 10""") zeichnet sich (lurch 

wenig zahlreiche, weitstebehde aber schneidig vorstehende Rippenlinien ans. Die nicht regelmassig auftretenden 
Zwischenrippen sind merklieh feiner als die Hanptrippen. 

? JHscina sp. 

Taf. VII, Fig. 25. 

Die kleine, durch 6—8 stark vorstehende concentrische Lcisten ausgezeichnete Form ist etwa 4""" lang 

und 3""" breit. Die Zustellung zu Discina (vergl. Davidson, Carbonif. and Permian Brach., Taf. LIV, Fig. 26 

und 27) ist zwar nicht ganz sicher, da die kleine Schale nicht ganz von dem anhaftenden Gesteinsmaterial 

frei gemacht werden konnte, jedoch ist ein andercr, naher liegender Vergleich nicht zu linden. 

Von den eitirten Abbildnngen unterscheidet sich diese Form jedenfalls durch mehr langlich ovale Form 

und die geringere Zahl und griissere Starke der concentrischen Ringe. 

Bryozoen. 

Fenestella plebeja M'Coy. 

Taf. VII, Fig. 27. 

Die afrikanische Form ist von den aus europaischem, anierikanischem und australischem Kohlenkalk 

beschriebenen und abgebildeten Variationen dieser sehr verbreiteten Bryozoenform nicht zu trennen. Die von 

de Koninck aus dem KarnthnerKohlenkalk in der Monographic der Blciberger Kohlenkalkfossilien gegebene 

Abbildung (Taf. f, Fig. 3 uh, p. 11) steht unserem Exemplar in der Form derMaschen naher als die (Geinitz, 
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408 Guido Stache. 

Carbonf. und Dyas in "Nebraska, Taf. V, Fig. 8, p. 68) zu Fen. plebeja gestellte Form. Es entfallen zwar, wie 

Geinitz flir seine Exemplare angibt, ancb bier der Lange nacb fast genau vier Mascben auf 5""n, aber das 

Verhaltniss der Langsruthen zu den Querstabchen, die cckige Form der Masclien, sowie die scbarferen Streifeii 

stimmen viel besser zu der Karntner Ablindcning. Filr die im Fusulinenkalk des Ural wie im Koblenkalk von 

Bellevue in Nebraska vorkommende scbr nabe stelicnde Fen. virgosa Eicbw. gibt Geinitz als Hauptnntcr- 

schied spitzwinkliger gabelnde Verzweigung und langcre, langlicb vierseitige Mascben (3 auf 5mm Lange) an. 

Beide von Geinitz abgcbildeten Formen, sowohl F. virgosa als F. plebeja baben viel starker abgerundete 
Masclien als die afrikaniscbe Form. Ganz nabe steht aucb die bei Portlock (Geol. Rep. of Londonderry etc., 

p. .'524, PI. XXII, Fig. 1 abc.) als F.flabellata Phil, aus dern Carbon bescbriebene Form. 

Fenestella elegantissima Eichw. 

Taf. VII, Fig. 28. 

Die von Eichw aid (Letb. Ross. Taf. XXIV, Fig. 4 ah und von Geinitz (Carbonform. und Dyas von 

Nebraska Taf. V, Fig. 7) gegebenen Abbildungen, sowie die betreffenden Bescbreibiingen fordeni eber cine 

Vereinigung als eine Trennung des vorliegenden afrikaniscben Exemplares von der russischen und amerika- 

nischen Koblenkalkform, welche ich auch aus dem Koblenkalk der Siidalpen kenne. Es entfallen aucb bier, 

wie Geinitz filr die Form des Koblenkalkes von Bellevue angibt, fast genau 9—10 der kleincn, rundlicb 

vierseitigen Mascben auf eine Strecke von 5mm Lange. 

Aseopora cf. rhombifera Phil. sp. 
Taf. VII, Fig. 29. 

Der Verglcieh der, wie es scheint, in dem afrikaniscben Carbon nicbt seltenen, von Sehlauch anfge- 

stcllten Bryozoengattung mit der von H. Traiitscbold (Die Kalkbriicbe von Miatscbkowa. Eine Monographic 

des obercn Bergkalkcs. Fortsetzung. Nonv. Mem., Tome XIII, Livris V, Moscon I87G, p. 367, Taf. XXXVIII. 

Fig. 4—6) gegebenen Beschreibnng und Abbildung weist auf die nabe Verwandtscbaft beider Formen bin. 

Die Ilnterscbiede, welcbe man dabei constatircn ka,nn, licgen in der griisseren Weite der Zellenmiindungcn 

bei gcringerer Dicke der trennenden Wandungen. 

? Stenopora cf. columnaris Scbloth. sp. 

Taf. VII, Fig. 2G. 

Der vorliegende Langsdurchsehnitt des Zweigendes eines verzweigten Stammchens erinnert in der Grup- 

pirung der Zellenscblaucbc an Fig. 12 der Taf. XXI in Geinitz' Dyas. 

Foraminiferen. 

Valvulina ? subvliombica n. f. 

Taf.  VII, Fig. 31. 

Der einzige Vertreter der Rbizopoden ist eine im Umriss eber verscboben vierseitige als runde und beider 

seits ungleichiiiimig flacb gewolbte Foim mit an Kieselkorncben reicber Kalkscbale. 

Die Scbale scheint perforirt zu sein. Soweit man aus den schwachen Einkerbungcn der kieseligen Ober- 

flaebe schlicssen kann, sind die ungleicben gedriickten Kammcrn in unregelinassigcn Spiralen angeordnct. Die 

Miindung erscbeint als feincr Schlitz in eincr weiteren Eintiefung. Moglicbcrweise repriisentirt diese Forami- 

nifere eine neue Gattung. Da nur ein Exemplar aufgefiinden wurde, konnte eine speciellerc mikroskopische 

Untersuebimg des Banes und der Structur der Scbale nicbt vorgenommen werden. Bei etwas iibcr 3mm Durch- 

messer bat das Exemplar etwa 1 -8mm Dicke. 
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Fragmente einer afrikanischen Kohienkatkfauna mus dem Gebiete der West-Sahara. 409 

Crinoideen-Beste„ 
Taf. VII, Fig-. 33-39. 

Unter den zahlreiehen Resten von leicht zerfaRenden Stielfragmenten, Einzelgliedern nnd Kronentafelchen 

koninien nur solche von selir geiingeu Dimensioneu vor. Weit weniger noch als bei den grossen, friiher beschrie- 
benen Saulenresten ist es hier mbglich, bestimmte Gattungen herauszufinden. 

Es mag daher die blosse Reprasentation der am haufigsten vorkommenden Entrochiten, Fig. 33 — 37^ sowie 

die Darstelluag eines grosseren Fragmentes von selten vorkommenden kleinen Kelcharmen (Fig. 40) und eines 

zu einer zusammengesetzten Armforni gehorenden Vertieilles (Fig. 41) zur Vevvollstandigung des Bildcs dieser 

Fauna genttgen. 

Sclilus.sbemerkungen. 

So uttyollstandig audi die vorliegenden Ergebnisse der Untersuchung eines relativ kleinen Materials im 

Vergleieh zu den palaontologischen Schatzen sein mogen, welche sick auf dem Riesenareal der grossen Sahara 

in den Schichten der palaozoischen Reihe noch wcrden heben lassen, so konnen dieselben dock immerkin 

Anspruck machen, einen fiir die geologiscke Kenntuiss dieses Gebietes wichtigen Beitrag zu bilden. Es ist ein 

erster grosserer Baustein im Westen, welcker sick mit den aus Overweg's Reisetouren und Sammlungen im 

Osten durch Beyrieh entnommeiien und (1852) veroffeutlichten Thatsackeu auf dem Wege der wissenschaft- 

liehen Combination in Beziehung bringen liisst. 

Jedenfalls ist die Constatirung der grossen Verbreitung palaozoischer Schichten in der Wcstsahara eines 

der bedeutsamsten geologischen Resultate, welche Lenz von seinen beiden grossen afrikanischen Reisen mit- 

gebracht und auf seiner Karte von West-Afrika fixirt hat. 

Was sich daiiiber hinaus aus der Untersuchung des mir von Lenz iibergebenen Materials als specielleres 

Kesultat ergibt, und was sich an Combinationen von geologischer Tragweite auf Grund dieser Resultate mit 

Berucksichtigung der citirten Karte und einiger anderer Daten hinzufitgen liisst, ist in kurzem Umriss 

Folgendes: 

1. Das Hauptresultat der palaontologischen Untersuchung ist, dass sowohl die aus dem festen Gestein 

bestimmter Regionen gewonnenen als audi die vereinzelten, von verschiedenen Punkten der Lenz'sckcn Reisc- 

route durck die West-Sahara stammenden paliiozoischen Petrefacten ganz liberwiegend Formen sind, welche 

entweder direct mit bekannten Typcn der unteren Abtheilung der Carbonformation Hbereinstimmen oder sich 

als nahe verwandte, stellvertretende Formen von schon beschriebenen Arten des marinen Carbon itberhaupt 

oder speciell des Kohlenkalkes erweisen. 

Die die flachgeschiclitete Decke der Hammada-Strecken der West-Sahara bildenden palaozoischen Gesteine 

gehoren demnach grossen Theiles in den Complex der carbonischen Reihe und entkalten Aquivalente des mit 

analogem Faunencharakter in beiden Hemispharen viel mid weit verbreiteten Kohlenkalkes. Es folgt daraus 

zitgleich, dass tiefere, also devonische Schichten oder hohere Schichten der palaozoisehen Reihe (Obercarbon 

oder Aquivalente der Permformation) in der etwa 400 Kilometer breiten Zone zwischen dem Atlas und dem 

Sandgebiete der Wtistc von Tgidi eine im Verlialtniss zur Verbreitung des Kohlenkalkes nur untergeordnete 

Rolle spielen konnen. Aquivalente des Obercarbon und der Permformation diirften gegen die siidlichen Atlas- 

abfalle zu am Nordrande des grossen Bergkalkgebietes, — Aqim alente devonischer Schichten in tieferen Auf- 

briiclien oder Erosionsgebieten der mittleren Region oder im Siiden unter den Kohlenkalkscliichten von Igidi 

oder verdeekt vom Sande der Wiiste in grosserer Ausdehnung vertreten sein. 

Wenn man die audi von Ferdinand Romer acceptirte neuere Gliederung der Carbonformation Belgiens 

naeh Gosselet als Vergleichsbasis wiihlt, so kommt man beziiglich der specielleren Horizon tirung der afrika- 
nisclien Bergkalks'chichten leicht um einen Scliritt wciter;   da die Fauna der Kohlcnkalkhorizonte  Belgiens 

Denkschriften der mathem.-naturw. CI. XLVI.Bd. Abhandlungen von Nicblmitgliedern. \>\>\) 
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410 Guido Stack e. 

durch die eingehenden palaontologischen Avbeiten dcKoninck's die ausgiebigsten und sichersten Anhalts- 

punkte fiir die Feststellung der Verwandtschaftsverhaltnis.se der afrikanischen Kohlenkalkformen bietet. Wenn 

de Koninck audi beztiglich der stratigraphischen Auffassung einen anderen Standpunkt einnahm, als derjenige 

ist, welchen Gosselet vertritt, so ist doch die Angabe der Hauptfundpunktc durch de Koninck eine hin- 

reichend genaue, um den stratigraphischcn Vergleich auf Grand des Charakters der Fauna sicherzustelleri. 

Eine Discussion daruber, in wie weit sich Gosselet's Eintheilung nud besonders die den Schichten mit 

Bpirifer Mosquensis und Producing semireticulatus zugetheilte Stellung auch in den Kohlenkalkcomplexen 
anderer Yerbreitungsgebietc durchfiihren lasst, kann an dieser Stelle nicht versocht werden. Es wird sich 

Gelegenheit finden, bei Besprechung der Verhaltnisse der alpinen Kohlenkalkaquivalente diese Frage naber 
zu beleuchten. 

llier kann im Anschluss an das allgemeine Resultat der Constatirung cines grossen afrikanischen Verbrei- 

tungsgcbietes von an gestreiften Producten und Crinoideen (Poteriocrinus) reichen Schichten nur noch eine 

speciellere Erganzung dieses Resultates beigefilgt werden. 

2. Die nordliche Schichtenzone mit den Productenkalken des Wadi-Draa bei Fum-el-Hossan ist 

palaontologisch ein Aquivalent des Productenkalkes von Vise. Dieser nimmt nach Gosselet's Eintheilung 

einen mittleren Haupthorizont der oberen Abtheilung des belgischen Kohlenkalkes (Etage du Calcaire de Vise) 

ein und es bildet die reiche Vertretung von grossen Producten aus der Gruppe der driati {Productus giganteus, 

Cora u. s. w.) im Verein mit kleinen Productenformen aus der an die driati eng anschliessenden undati (^Pro- 

ductus undatus, undiferus u. s. w.) einen leitenden palaontologischen Haupteharakter. 

Diesen selben palaontologischen Haupteharakter zeigt in dominirender Weise der Productenkalk von Fum- 

el-Hossan. Neben grossoren Producten aus der Gruppe der driati, zu welchen ausser den kleineren Vertretern 

der Gruppe des Prod, giganteus (i'rod. hemisphaericus etc.,) auch neue Localformen (I'rod. Africanus) angehoren, 

erscheinen hier ebenfalls kleine Reprasentanten der undati und zwar speciell Vertreter des Prod, undiferus. 

Neben. den in Individuenzahl und Formenreichthum die Fauna dieser Kalkgesteine beherrschenden 

gestreiften Producten erscheint die geringe Zahl anderer Brachiopodenreste unseres Materiales fast bedeu- 

tungslos. 

3. Die siidliche Schichtenzone des afrikanischen Kohlcnkalkterrains der West-Sahara enthiilt in 

den an kleinen Crinoideenresten liberreichen diinnplattig kalkigen und mergligen Schichten von [gidi eine 

Fauna von grosserer Mannigfaltigkeit. Trotz der besonders in der Kleinheit der Formen und in der Bcimischung 

von carbonischen Bryozoen aiisgepragten Verscliiedenheit des Faciescharakters ist es, abgeseheii von dem 

Uberwiegen von Crinoideen im Wesentlichen gleichfalls eine Brachiopodenfanna und sind innerhalb dieser 

Fauna wiederum Productenreste das fiir die genauere Horizontirung Ausschlag gebende Element. DasAuftreten 

von Productus undatus, undiferus und Beshayesianus neben anderen zartsehaligen Resten, welche cntweder im 

Kalk von Vise selbst oder im Kohlenkalk im Allgemeinen nahercVerwandte haben als in devonischen Schichten 

spricht dafiir, dass man es hier zwar mit eiuer besouderen Subfacies, aber immerhiu doch mit Bilduiigen zu thnn 

babe, welche dem Alter nach, dem Productenkalk der nordlichen Zone nahe stehen und jedenfalls entweder 

noch in dieselbe Hauptabtheilung (Etage du Calcaire de Vise) oder schon fiber die obere Grenze derselben 

gehoren. 

4. Mit geringerer Sicherheit lassen sich die in der Mittelregion zwischen der Kohlenkalkzone von Fum- 

el-Hossan und der Kohlenkalkzone von Igidi auftretenden gelblichen Sandsteinschichten auf einen bestimmten 

specielleren Horizont des Kohlenkalkes beziehen. Wenn man selbst zugibl, dass von den wenigen aus dieseni 

Gestein stanimenden Reslen die Mehrzahl keine geniigend gute Erhaltung besitzt und dass daher die fiir die 

selben in Anschlag gebrachten Beziehungen auf Kohlenkalkformen einen nur zweifelhaften Werth haben, so 

bleibt doch immer der eine Productus ubrig, dessen carbonischer Habitus und Verwandtschaft mit Prod, mar- 

</iirit<tn:us nicht so leicht angefochten werden kann. Derselbe gibt auch den anderen Vergleichen eine grbs- 

sere Berechtigung und erspart die Discussion fiber verwandte oder ahnliche Formen aus devOnischen Schichten. 
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Fragmente einer afrikanischen Kohlenkalkfauna aus dem Gebiete der West-Sahara. 411 

Dieser Anhaltspunkt geniigt jedoeb nicht, urn die Stellung dieser Sandsteine innerbalb des Untercarbon 

genauer zu fixiren. Es bleibt daber eine offene Frage, ob in diesen Schichten gleichfalls nur eine besondere 

Facies der Abtheilung von Vise oder ein Aquivalent des Horizontes mif Spvrifer Mmquensis aus der Abtheilung 

vorliogt, welebe G-osselet als Etage du calcaire de Tournay bezeichnet und ob daneben aueh Devon ver- 

treten ist. 
Im Wesentlicben alterirt das Bedenken beziiglicli der Mogliehkeit der devonischen Herkunft der freien 

glatt gewetzten Reste Taf. Ill und IV und verschiedenen Crinoidenstiele niclit die Thatsache, dass ausscr den 

Productenkalken audi untercarboniscbe Sandsteinschicbten niit zum rriieil kalkigen, zum Tlieil bis auf den 
samligen Steinksern reorbirten Petrefactenresten in einer mittleren Verbreitungszone zwiscben zwej fast alters- 

gleichen, aber der Facies nach verschiedenen Zonen von oberem Kohlenkalk erseheinen. 

Da das Schichtensystem sehr flach gelagert ist, muss man es, wenngleich im Wesentlicben nordliche Fall- 

richtung vorherrscht, doch als ein welliges Terrain mit Einsenkungen und Erholiungen und iiberhaupt verschie- 

den tief einschneidender Erosion der flach gelagerten Scbichten ansehen. 

An ein conform von der Siidzone von Igidi bis zu den Productenkalken von Fum-el-Hossan einfallendes 

Schichtensystem konnte man nicht denken, auchwenn die Zone von Igidi ein viel tief ores Niveau reprasentirte 

als der Productenkalk der nordlichen Verbreitungszone. Ich glaube daber, die Mogliehkeit, dass in verschie- 

denen Aufbrilchen und Erosionsgebieten der oberenKohlenkalkdecke tiefere Schichten zumVorschein komnien, 

grenzt fast an Wahrscheinlichkeit, zumal im Streichen der'Mittelzone weiter ostwarts von der Lenz'schen 

Route auf der Route von Caillu (1828) Granit angegeben wird. 

Dass an der Basis der Scbichten von Igidi, sowie unter dem Productenkalk von Fum-el-Hossan Schichten 
liegen, welche die untere Abtheilung des Kohlenkalkes sammt dem Devon reprasentiren und sowohl in Auf- 

briichen derMittelregion als gegen den Granit vonElEglab zu vertreten sein konnen, ist hochst walirscheinlich. 

Das Auftreten devonischer Schichten neben Schichten derSteinkohlenformatioii in der Ost-Sahara l&sst auf 

eine ziemlich conforme Zusammenset/.ung der Steinwiisten der grossen Sahara sebliessen. Es ist nicht unwabr- 

scheinlich, dass der Hauptunterschied im Wesentlicben darin liegt, dass die devonische Ilnterlage im Osten auf 

grossere Strecken von der carbonischen Decke entblosst ist, wahrend in dor West-Sahara diese Bedecking 

eine vollkommenere ist. 

Es liegt indie, da.ran zu denken, ob nicht audi in der Ost-Sahara und in dem riesigen Wiistengebii!te 

zvvisehen dem von 0verweg'schen Reisegebiet der Region von Murzuk-Ghat Ghadames und dem von Lenz 

durchkreuzten Tlieil der West-Sahara Schichten des Kohlenkalkes einen Hauptfaetor in der Znsamniensefzmig 
der Steinwiisten (Hammadas) bilden. 

Ich halte dies nicht fiir unwahrscheinlich und mochte diesbeziiglich die specielleren Resultate der palftonto- 

logischen Untersuclning jener Schichten abwarten, welche M. G. Rolland auf der, seiner Abhandlung iiber 

das Kreideterrain der nordlichen Sahara (1881) ' beigegebenen geologischen Karte als „I)evonieni' ausge- 

schieden hat. Die Verbreitung devonischer Schichten erstreckt sich nach dieser Karte aus dem Gebiete von 

Ghat gegen West in breiten Wiistenplateux gegen die Ostgrenze der Sandwiiste von Iguidi (Igidi) und erscheint 

biei- noch am Oued Sooura bei Tidikelt und Gourara, sowie audi weiter nordlich von der Grenze der Sandwiiste 
in einzelnen aus den quartaren Bildungen auftauchenden Partien. 

Wiirde Reyrich nicht das Auftreten devonischer Arten (Spuifer BouAardi und Terebratvla Daieidmsis) 

in dem von 0 verweg gesammelten petrefactenfiihrenden Sandstein von Wadi-el-IIessi am Sttdabfall der Ham- 

mada gegen Murzuk nachgewiesen und die weitere Verbreitung der Sandsteinformation von Wadi-el-Hessi iiber 

Murzuk liinaus gegen Ghat als wahrscheinlich ausgesprOchen baben. so wiirde das erste Auffinden palaossoi- 

scher Schichten in den Hammadastrecken der Sahara viellcicht nicht iinnier sofori zur Annahme der vin'wie 

genden oder alleinigen Reprasentation der Devonformation gefiihrt baben. 

i M. G.  Rolland. Sur le Terrain crelaee  du  Saliara  septentrional.  Taf.  III.   Carte Geologiqae (In Sahara   du Maroc, 
a la Tripolitaine et de 1'Atlas ase. Ahaggar C/sooooo)- Bull. Soc. Geol. de France,  1881. (Extrait.) 
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412 6 u ido St ache. 

Sowie es jedoch fiir mich keinem Zweifel unterliegt, dass die Bestimmnngen Beyrie h's massgebend sein 

miissen fiir den speciellen Fall und dass ein Vergleicli der citirten devonischen Arten mit nabestehenden Berg- 

kalkformen nicbt mit gleicher Sicherheit durchgefiibrt werden konnte, ist es docb andererseits nicbt zu iiber- 

sehen, dass Beyrich iiberdies aucb die Moglichkeit dcs Auftretens von Kohlenkalk in dem Gebiet zwisclien 

Murzuk nnd Ghat mit Bezug auf Crinoideenkalksteine bereits andeutet, nnd dass er iiberdies das sicherc Vor- 

kommen eines Schieferthones mit Sigittaria-Resten als Bcweis fiir das Vorkommen der Steinkohleuformation 

hervorhebt. Es ist somit das Vorhandensein beider Abtheilungen des Carbon wahrscheinlich. 
Mag es auch gewagt erscheinen, bei so wenigen Anbaltspunkten schon cine allgemeinere Ansiclit iiber 

den Charakter und die Verbreitung der palaozoischen Complexe der grossen Depressionszone der nordlichen 

Sahara auszusprechen, so will ich doch nicht unterlassen, einer Vermutbung Ausdruck zu geben. Die grossere 

oder geringere Berecbtigung derselben wird durch die zahlreichen Sabaraforscher Frankreich's und dutch die 

von denselben in den palaozoischen Schichten gesammelten und der specielleren Untersueliung zugefuhrten 

Fossilreste ohne Zweifel in nicht zu ferner Zeit gepriift werden konnen. 
Bei Erwagung aller bisher vorliegenden und in Discussion gebrachten Thatsachen babe ich die Ansicht 

gewonnen, dass dem Kohlenkalk aquivalcnte Sehichtencomplexe sich durchwegs als die 

verbreitetste Gruppe der palaozoischen Reihe in der ganzen nordlichen Deprcssionszone 

der Sahara erweisen werden. 

Das Meer der Kohlenkalksedimente begrenzte nach dieser Ansicht in einer westostlichen Kiistenlinie vor 
Ablagerung der auf die Nahe von Festland deutenden obercarboniscben Schiefertbone mit Sigillarienresteu den 

alten centralafrikanischen, aus krystallinischen Gesteinen und vorcarbonischen Quarziten und Schiefern auf 

gebauten Continentalkern der Steinkohlenperiode. 

Die Sedimente des Kohlenkalkcomplexes diirften auf grosse Strccken an dieser alten Kiistenlinie trans- 

gredirend auf krystalliniscbem Gebirge liegen und das Devon und altere Schichten iiberdecken. Die flache 

Lugerung der Schichten von Iguidi in der Nahe des Gratiitbiigelterrains von El Eglab, welches Lenz eiu- 

zeichnet, diirfte dafiir sprechen, und vielleicht sind es auch diesen Schichten aquivalente Bildungen des Kohlen- 

kalkes, welche so nahe an jenes Gneiss- und Schiefergebiet der alten Kiiste herantreten, welches Holland 

siidlicb von seinen grossen Devonjdateaux zu Seiten des Oued Igarghar auf seiner Kartc markirt. Wenn luer 

jedoch in der That typische Devonschichtcn direct anf dem krystallinischen (Irundgebirge auf liegen sollten, so 

ist es wahrscheinlich, dass das Devon iiberhaupt in sehr eager Verbindung und in directen I'bergangen mit 

den Aquivalenten des Bergkalks entwickelt ist. 

Es mag dann bereits dieselbe lange nordliche Kiistenlinie des alten afrikanischen Continental!*ernes 

bereits zur Zeit der devonischen Ablagerungen bestanden und bis in die durch Beginn neuer Festlandbiblungen 

und Kiistenschwankungen bemerkenswertbe jiingere Carbonzeit eine siidliche Grenzstrecke des grossen Kolilen 

kalkmeeres mit einem nordlichen Archipel von grossen insularen Festlandkernen gebildet liaben. 

Jedenfalls hat diese Anschauung etwas mehr Berecbtigung, als die Annahme einer eveniuellen Trennung 

der devonisch-carbonischen oder auch nur der carbonischen Ablagerungen der Sahara in eine Westbucht und 

eine Ostbucht mit ganz verschiedenartigen AbsatzverhJiltnissen. Die trennende Landzunge, mit welcher der 

siidliche Festlandskern in diesem Falle gegen Nord hatte vorgreifen miissen, ist nicbt nachweisbar und noch 

weniger eine directe Verbindung mit vorcarbonischen europaischen Festlandstlieilen. Das Hauptstreiclien des 

Atlassystems und der dasselbe bedingende geologische Ban wiire dieser Hypotliese entgegen. Die Coinniu 

nication zwischen den productenreichen Koblenkalkfaunen der nordafrikanischen Meereszone war nach Nord 

weder in der Richtung gegen das belgisclie, noch in der Hichlung gegen das gtidalpine Knhlenkalkterrain ver- 

schlossen,  sondern zu beiden Seiten des alten sardinisehen l^estlainlkenn's often. 
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Fragmente einer afrikanischen Kohlei/kcdkfauna cms clem Gebiete der West-Sahara. 413 

ERKLARUNG DEH ABBILDUNGEN. 

TAFEL  I. 

(Seite 373 bis 378.) 

Petrefacten aus doni Prodnctenkalke des Wadi-Draa bei Fum-el• Hossan. 

Fig. 1.   Productus Africanus nov. form. Seite 373. Ventralklappe. a Convexansielit. b Mit Gestein erfullter Umrias der C ;i\ 
ansicht. e Seitemmsicht. d Schnabelansielit. e Nach Fig. 1 uud 2 eonstruirter Meilian- 
durchsehnitt. /—h Vergriisscrte Sehalenpartien: / Rohrenstaehelreilie als I'Drls.it/, der 
Schlossrandrippen. g Berippung der Schnabelwolbung. h Diehotomie der platten Rip- 
pen ;m der Greuze der Schleppenzone. i Seitliche Rippenpartie der MittelwOlbung mit 
feiner Querstreifung uud Runzelung. /.; Medianstreif der Wolbungshohe mit Wicder- 
vereinigung schnabelwarts getrennter Rippen. 

„    2.   Dorsalklappe eines zweiten Exemplares von Productus Africanus.  a  hmenseite mit mir in der Schlossrand- und Fort- 
satzpartie erhaltener Schale, im mittleren und randlichen Theil den nur mit feincn 
Schalenlamellen uberzogenenAbdriiek der berippten concaven Ausscnflache imGestein 
zeigend. b Dmriss der im zugehSrigen Gegendruck von der Schalendecke befreiten, 
.•in den erhaltenen Schalenrest von a anschliessenden Visceralpartie und umgebende 
Partie der berippten Aussenflache. c Schnabelansielit mit Schlossfortsatz. d VergrOs- 
serte Rippenpartie der Aussenflaehe mit intercostalen Mundungsporen der Stachel- 
oder Zitzenbekleidung der Innenseite. e WoTbungscontour. /' Kittabdruek der Innen- 
seite des zu a gehSrenden Sehnabelstiiekes der Ventralklappe. g Schlossl'eld dieses 
Ventralklappenstuckes. 

„ 3. Productus aff. ftemisphaericus. Seite 378. a Convexansicht. & Concavansicht mitSchlossrand und Dorsalklappe. c Schna- 
belansicht. d Beilaufige Form des Mediandurchschnittes. e Vergrosserte Rippenpartie 
der Ventralklappe. 

„    4. .,        cremdato-costatus nov. form. Seite 374.  Ventralklappe. a Convexansielit. b Schnabelansielit. e VergrSsserung 
einer Rippenpartie   mit  Ansatzstellen  von  Stachelroliren.    d  Verg-rosserung  einer 
Schalenpartie des zweiten Exemplares mit scharfen einseitigen Staeheleindrticken in 
den Steinkern. 

5. „        semistriatus nov. form.   Seite 374.   Ventralklappe mit Steinkern. a Restaurirte Convexansielit. b Steinkern 
mit Visceralabdmck. 

C. „       devestitus nov. form. Seite 375.  Convexansielit einer halben Ventralklappe mit ergSnzter Contour. 

TAFEL II. 
(Seite 374  bis 381.) 

Petrefacten aus dem Productenkalke des Wadi-Draa bei Fum-el-Hossan. 

Fig-. 1. I'nii/iir/ns pxpyraceu* nov. form. Seite ;;7r,. Ventralklappe. a Convexansielit. b Schnabelansicht. c Vergrosserte Rippen- 
partie des unteren Randes. d VergrOsserteSeitenpartie der Depression unter derOhren- 
Hiiclie.  e WOlbungscontour. 

„    2. „        Onssus nov. form. Seite 382.  Ventralklappe.   a Convexansielit,   h Schnabelansicht.  <• Wolbungseontonr. 
„    3.   Dorsalklappe eines zweiten Exemplares. a Innenseite mit oberhalb theilweise erhaltener Schale und Berippungsabdruck 

der Ausscnseite,   b Wolbungseontonr. 
„    4.   Productus Lmsd nov. i'onu. Seite379. Ventralklappe. a Convexansielit. 6 Schnabelansicht. c Vergr5sserte Eippenpartie. 

(/ Wolbungseontonr. 
„    5. „        aff. margaritaceus Phill.  Seite 379.   Reste von zwei Ventralklappeii.   a Convexansielit.  b Schnabelansicht. 

c Wolliiing'ycoiitour. 
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414 Guido Stache. 

Fig.  6.   Prodmdus tripartitus nov. form. Seite 378. Ventralklappe.  as Convexansioht.  b Wolbungscontour. 
„    7. „        subtessellatus nov. form. Seite 380. Ventralklappe. a Convexansicht, nat. Grosse.  b Vergrftsserung desselben 

Exemplares. 
„    8. „        aff. undiferm deKon. Seite 380. Ventralklappe. a Convexansicht, nat. Grosse.  b Vergrosserung desselben 

Exemplares. 
.,    9. „        sp. Seite 379. Abdruck der Aussenflache einer Dorsalklappe. 
„  10. „       hemisphaericus var. Seite. 378. Ventralklappe. a Convexansicht.  b Schnabelansicht.  c Vergrosserte Rippen 

partie. d Wolbungscontour. 
„   II.   Athyris (Spirigera) cf. Archimedis Stache. Seite 381. a Nat. GrOsse.  b Vergrosserung. 
„   (2.        „ „ cf. HubtUita Hall. Seite 380. a Nat. Grosse.  b Vergrosserung. 
„   13.        „ „ cf. ambigua Sow. 
„   14.   Streptorhynehus sp. Seite 381.  a Dorsalklappenrest.  b Vergrosserte Schalenpartie. 
,, 15. ., cf. crenistria Phill. Seite 381. a. Dorsalklappenrest b Wolbungsansicht c VergrBsserte Schalenpartie. 
„   10.   Pleurotomaria sp. Seite 381. a Von der Seite, /; von oben. c Schalenpartie der Basis. 

Peti 

TAFEL ITI. 

(Seite 382 bis 384.) 

efaeten aus den Sandsteinschichten der Mittelregion der Reiseroute zwischen Wadi- 
Draa und Igidi. 

Fig.  1.   Spirifer sp. (cf. Mosquensis Fisch.).   Seite 383.  a Abdruck einer halbcn Klappe im Sandstein. b Vergrosserung eines 
Tlieiles von erhalten gebliebener Schalenflache. 

2. „      „ „ „ Seite 383. a Stark abgewetztes dicksehaliges Schnabelstiick einer grossenKlappe. 
b Area desselben Stiickes. 

„    ;>,.        „        „   cf. distans Sow. Seite383. a Abgewetzte Convexseite einer grossenKlappe. b Ansicht der fast horizontal 
abstelienden Area, c, d Dem Sinusabschnitte zugekehrte innere Zahnplattenseiten der 
loslosbaren Flankenabsehnitte. 

n    4—7. „    V  ,,      Seite 384.  a Convexansichten. b Arealansichten. e Zahnplatt- oder Septalflachenansichten verschiedener 
dieksehaliger  stark abgewetzter Flankentheile  von  verschiedenen Individuen  oder 
Varietaten. 

n    g.        „        „    cf. Leiizi. Seite 383. Kittabdruck eines fraglich auf Sp, Lenzi beziiglichen Restes einer kleincn Klappe. 
,,    9.   Produdus aff. margaritaceus Phill. Seite 382. a Ventralklappenrcst mit theils erhaltener, theils abgesprungener Obei- 

schale. b Vergrosserte Partie des einseitigen Schalenabdruckes.  d Vergrosserte Partie 
der erhaltenen Aussenflache. d Vergleichsexemplar nach Davidson. 

„  10.   Htujnchonelki sp. aff. Carringtoniana Davids. Seite 382. a Steinkernrest einer kleinen Klappe.  b Vergleichsexemplar 
nach Davidson. 

„  13.   ? Strophalosia sp. mit Ansat/, einer Korallenbasis auf der Uiickseite. Seite 384. a Coneavansicht einer grossen Klappe. 
b Ruckseite desselben Stiickes. 

„  14.   ? Favosites africana n. f.  (cf. parasitica Phill. sp.). Seite 384.   a Seitcnansicbt.   b Verticalsehnitt. c  Horizontalschnitt. 
d Basis,   e Scheitelpartie des keulenformig parasitisch um einen fremdartigen, axen- 
artigen Stiel gewachsenen Korallenstockes. /, g, It  Dunnschliffe.  /. k, I Vergrosserung 
ein/.elner Partien der Dttnnschliffe. 

15. 
IB. 

Favosdes-ROBt.      \   N,ic|l Mjjne Ka wiirds und llaime. VergrOsserte Verticalsclmittpartie zur Vergleicliung. 
lieinimoritm-'Reat. I 

TAFEL IV. 

(Seite 385 bis 387.) 

Korallen von verschiedenen Punkten der Hammada-Strecken zwisehen Pum-el-Hossan 
und [gidi. 

Fig.  i a—I.   ('yathojiliyllaiii Khalifa n. f. Seite 385.  a Seitliche I lauptansicbt des Drillingstockes. b Kelehansicht der am veil 
stiindigsten erhaltenen griisseren Koralle. c Seitcnansicbt des grubig lacerirten glatt- 
gesclicuerten naeh oben unvollstiindigen zweiten Stiickes. d Vergrosserung eines Strei- 
l'ens der Aussenflache in dreifacliem Erhaltungsstadiuui (mit erhaltener Epithek, mit 
abgesprungener Epithek und glatt gesclieuert). e Verticalsehnitt zu Fig. 1c nahe der 
Axenebene. /' Ein Streifen derselben vergrossert. g Gegenstiiek des Verticalschnittes, 
(e) bis zur Axenebene angesehlift'en. h Partie des axalen Maschennetzes vergrossert. 
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Fragmente einer afrikanischen Kohtenkalkfauna mix dem Gebiete der West-Sahara. 415 

/  Horizontalschnitt des kleineren dritten Stiickes. /.   VergfcSsseruii'g einer Partie der 
inneren Kelchwand des grossen Stiickes.  / Vergrosserung einer Partie des Horizontal- 
schnittes. 

Fig. 2d -f.   Cyaihophyttum sp. Seite38C. a Seitenansicht. 6 Verticalschnitt. c Kelchgrube. d Horizontalschnitt im oberen Dritt- 
theil. e Desgleichen im unteren Dritttheil. / Angewitterte Partie der Seitenflache ver- 
grossert. 

„    3a~c. , sp. „       a Seitenansicht. b Natiirlicher Verticalschnitt. c Horizontalschnitt. 
„    4 a—/.   ?BadrophyUum sp.  Seite386. a und 6 Versehiedene Seiteriansichten. c Glattgescheuerter schiefer Natnrschliff der 

Kelehflache.   d  Horizontalschnitt  durch   den unteren Theil.   e Derselbe vergrossert. 
/' VergrOsserung der Wandflache der Basalspitze. 

„    5.   ?Duneama sp. Seite 387. a Seitenansicht. b Kelchansicht  e Horizontalschnitt. 
„    6.   Gen. indetcrm.  Seite 387. a Seitenansicht. b Kelchansicht. c Verticalschnitt. 

NB. Wahrend fur Pig. 1 die Herkunft aus Productenkalk des Carbon ziemlicb sicher steht, ist das carbonische 
Alter der Reste Fig. 2—6 zweifelhaft. 

TA FEL  V. 

(Seite 388 bis 393.) 

Crinoideiireste von verschiedenen Punkten der Hadada-Streoke  Fum el-Hoss&o— [gidi. 

I.   Entrochi ampti et cq,vi. Saulentormige Crinoidenstielstiicke mit weitem, einfach gleichartigem, im Umriss kreislorinig odor 
oval gerundeteni Canalloch aus der Gruppe der E. laeves und tornati. 

A. Canalwandzonen glatt oder mit Horizontalverzierung. (Seite 389 bis 393.) 

Fig. t. 

Glatt ebenwandige Entro- 
ehiten mit gekielterCanal- 
wandfonn. (Laeves plmii-i 

\ 

„ 9. 

„ 10. 

t, 11- 

„ 12. 

„ 18.1 

., 14. 

„ 15. 

a Ansicht.der Aussenwand imd des Vertiealschnittes. I, Gelenkflache. c Kittabdnick 
des Canalreliel's (Schraubenstein). d Bin Theil desselben (zwei GHedwandzonen) ver- 
grossert. 
a Ansicht der Aussenwand und des Vertiealschnittes. b VergrOsserte Canalwandcon- 
tour zweier Glieder. c VergrOssertes Stuck der Nahtlinie zweier Glieder. 
a Gelenkflache eines zu Fig. 2 gebOrigen Saulenstiickes. b Gelenkstrahlenpartie ver- 
grossert. 

Glatt ebenwandiger Entrochit (compressus).  a  Ansicht der Aussenwand.   b  Halbe Gelenkflache.   <•  Kittabdnick  des 
Canalreliefs (Schraubensteinansichr).   d Zwei GHedwandzonen desselben vergrossert. 
e Vergrosserung eines Stiickes der Nahtlinie. / eine Seite des Vertiealschnittes mit 
Canalcontour (vergrossen . 

Glati ebenwandiger Entrochit  [compressus).   a  Ansicht der Aussenwand.   b Querbruchflache mit dicht aneinander- 
gepressten Canalwandhalften. 

, a Ansicht des Aussenrandes und des Vertiealschnittes. b Abgescheuerte Gelenkflache. 
t   a  Ansicht einer Aussenwand mit symnietrisch weitstandigen kleinen Rankennarben. 

b Verticalschnitt mit einzelnen sta.rken Kielvorspriingen der Caualwandcontour. 
a Ansicht der Aussenwand (dues compressus mit ungleich dicken Gliedern. b Strahlige 
Gelenkflache mit zusammengedriicktem Canal, e Verticalschnitt. 
a Ansichl der Aussenwand  und des Vertiealschnittes eines sigMatus mit erhaltenem 
Kankenglied. b Horizontalschnitt eines Gliedes. 
a Ansicht der glatt gescheuerten Aussenwand, mit Ringwulsten umgebenen Ranken- 
narben. 

Tornaius. KielgliederigerEntrochit mit convexen gefurcliten Canalwandzonen. a Ansicht der zum Theil glatt gescheuer- 
ten Aussenwand. h Verticalschnitt dreier Glieder mit Canalwandansicht. 

Canalwandzonen  concav.    u   Ansicht   der  Aussenwand   und   des  Vertiealschnittes. 
i:   Gescheuerte  Gliedflacbe.    c   Kittabdruck   der  Canalwand (Schraubensteinrelief). 
i( Zwei Gliedzonen derselben  vergrOssert.  e VergrOssertes Stftek der Nahtlinie. 
Canalwandzonen   convex  gekielt.    a   Ansichl   der  Aussenwand   und   des   Vertieal- 
schnittes. 

('lira*. Stark' abgewetzter tornatus oder cingulatus mit schwach concaven zart gestreiften Canalwandzonen. a Ansicht 
der Aussenwand. b Gelenkflache. c Kittabdruck der Canalwand. 

Eiuseitig eingedriickter. stark abgewetzter ? cingulatus mit convexen deutlich gestreiften Canalwandzonen. a Ansicht 
der Aussenwand und des Vertiealschnittes. b Horizontalschnitt eines Gliedes. 

Glatte schwach couvexglie- 
derige Entrochiten mit 
kielleistigen Canalwand- 
zonen und eingetiet'teu 
Nahtlinien. Laeves incisi. 

Glatte schwach eoncavwan- 
dige Entrochiten mit er- 
hohtenNahtlinicn. Laeves 
subtornaH. 
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416 Guido St ache. 

Fig. 16-   Tomatus mit hoch convexen glatten Canalwandzonen.   a Aussenwand und Verticalschnitt  mit Canalwand.   6  Hori- 
zontaiaiisiclii. It Kittabdruck der Canalwand (Schraubensteinrelief). 

„ 17. „       mit kielartig convexcn engen Canalwandzonen. a angewitterte halbe Gliedflache. b Schraubensteinrelief. 

TAFEL VI. 
(Seite 393 bis 399.] 

Crinoidenreste von verschiedenen Punkten der Hamada-Strecke Fum-el-Hossan — Igidi. 

Forts. I.   Entrochi ampli et cavi. 

IS. Canalwandzonen mit Querverzierung. (Seite 393 bis 394.) 

Fig. 1.   Tomatus mit eoneaven, quertheiligen Gliedzonen des Canals (glattgewetzt). a Aussen- und Verticalschnitt.  b Halbe 
Gelenkflache.    c  Schraubensteinrelief (Kittalidruck) vergrOssert.   Cf.  Quenst. 1. c. 
Taf. 113. Fig. 16. 

„    2.   Laevis incisus.  Gliedzonen  des Canals  quertheilig und mit Horizontalleisten  versehen.    a Halbe Gelenkflache mit 
Strahlenspuren. b Schraubensteinrelief vergrossert (Kittalidruck). 

II. Entrochi subampli   Das Canalloch misst in alien Glicdern unter J/., und ]/4 des Gosammtdurchmessers.   (Seite 394 bis 395.) 

Fig. 3. Tomatus mit flach eoneaven, (birch starke Horizontalleisten verzicrten Gliedzonen des (finals, a Halbe stark angewit- 
terte Gelenkflache.   b Schraubensteinrelief. 

„    4.   Tomatus mit engen, kielartig eoneaven Gliedzonen  des Canals,   a   Lacerirtes glattgewetztcs Stiick in Seitonansicht. 
b Lochansicht. c Schraubensteinrelief. 

„    5.   Laevis planus (compressus) mit engen, glatt couvexen Gliedzonen des Canals, a Aussenwand.  b Gliedflache (augewit- 
tert).  c Schraubensteinrelief. (Natiirlicher Horizontalsehnitt.) 

,,    6.        „     incisus mit weiten, glatt convexen Gliedzonen des Canals,   a, b, <: wie Fig. 5. 
„    7.        „     planus mit Anlage zu pentagonaler Canalfonn und convexen Gliedzonen.  a, b, <: wie Fig. 5. 
„    8.        „ „     mit (lurch Qiierleisten und Eorizontallinien verzicrten Gliedzonen des Canals.   Aussonrand mit Vertical- 

schnitt. 

III. Entrochi angusti. Das Canalloch misst unter */, des Durchmessers der Gliedscheiben bis zu enger IJurchbohrung. (Seite 395 
bis 397.) 

Fig. 9.   Laevis planus mit flach eoneaven Gliedzonen des Canals,   a Aussenwand.   b Strahlige Gelenkflache,   c Vergrossertc 
Stiahlenpartien.  <l Verticalschnitt. e Schraubensteinrelief. 

„  10.        „ ,,     mit quorleistigen Gliedzonen des Canals,  a Aussenwand. b Verticalzone. 
„  11.   Tomatus  mit durch feine Qiierleisten und weite Gritbon verzierten Gliedzonen des Canals   a  Aussenwand. b  Glatt 

gewetzte Gelenkflache. c Natiirlicher Schraubenstcin. 
.,  12.   Subtornatus (sigillaius) mit convexen horizontal kielleistigen Gliedzonen des Canals,  a Aussenwand. b Vergrosserung 

der Linienverzierung.  e Gelenkflache schwaeh abgewetzt.  d Horizontalsehnitt durch 
ein vom  Rankencanal  perforirtes  Glied.    e  Verticalschnitt.    /' Sohraubensteinrelief, 
g Vergrosserung einer seharf gefiirchten Zone. 

„   13.   Sigtllatus cf. Poteriocrinus sigtllatus Quenst. 1. C Taf. 108, Fig.-tl. Mit an den Gliederweitoriingon durchbohrten "Nebcn 
caniilen. 

„  14.   Laevis incisus (sigittatus).   a  Aussenwand.   b Knopfformige Insertion   ernes Nebenarmes  mit Canaldurchbohrung  an 
Gliedverengimgeu (vergrossert).   c Glatt gewetzte Gelenkflache.   d Horizontalsehnitt 
durch ein Narbenglied und den Seitencanal. 

„  15.        „     planus mit 5lappigem Canalloch.  a Aussenwand. b Gelenkflache.  c Horizontalsehnitt durch ein rankentragen 
des Glied. 

„   Kb        ,, ,,     mit weit convexen Gliedzonen   des Canals,   a  Aussenwand.   I>  Schraubensteinrelief.   <• Glattgewetzte 
Gelenkflache. 

„  17.       „     imparl mit weit convexen Gliedzonen des Canals, a Stark abgewetzte Aussenwand. b Schraubensteinrelief. 
„  18.   Tomatus mit weiten, flach convexen Gliedzonen des Canals, a Aussenwand. b Schraubensteinrelief. c Vergroaserung. 
„  19.   Laevis planus mit (pierleisrigcu Gliedzonen des Canals, a Aussenwand mit Verticalschnitt.  b Strahlige Gelenkflache. 

c Vergrossertc Strahlenpartie. 
„ 20.        „ ,,     mit querleistigen Gliedzonen des Canals,  a, b, c wie Fig. 19. 

IV. Durch besondere Merkmale vom Habitus der iibrigen Crinoidenstengel abweichende Formen.   (Seite 398 und 399.) 

Fig.21. Tomatus mit engem Loch, schwaeh eoneaven glatten Canalwandzonen und ticf einspriugeuden Narben, a Aussen- 
wand. b Naturschliff. c Vergrossertes Schraubensteinrelief. Seite 398. 
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Fragments einer afmkanischen Kolilenkall.-fainia am dem Gebiete der West-SuJ/an/. 417 

Fig.22. Lams piamtt mit einseitig durcli drei Rankeneaniile diirchbohrtem Glied.  a Seiteuwand.  b Gliedflache. 
„ 23.        „     sigiHatus mit weitem Canalloche und gegenstiindig durch drei Canalc  durchbohrtem Rankenglied.   a Seiten- 

wand.  b Gliedflache. 
„ 24. Mctmmilatus (biariMuUttuB).(? Cyftthoorirms) in Brauneisenstein verwandelt.  a Seitenwand. b Loehansicht.   Seite 499. 
„ 25. Entrochus cf. rmoropyh Quenstedt 1. c. Tat'. 112, Fig. 119, 120.   a u. b wie bei Fig. 24. 
n  26. „ tingulatus (cf. Cyathocrinus rugosus). Quenst. 1. c. Taf. 108, Fig. 12.   a U» b wie bei Fig. 24. 
n 27. ., impar (vergl. Quenstedt 1. c. Taf. 112, Fig. 94).  a u. b wie bei Fig. 24. 
., 28. „ steUatm (vergl. Poterioormm Quenstedt 1. c. Taf. 108, Fig. 51,).  a u. b wie bei Fig. 14. c Verticalsehnitt. 

Anmerkung: Den Versuch, die vorliegenden Saulenreste mit den von Quenstedt fiir verschiedeno Entrocliitengruppen 
gebrauehten Namen zu bezeichnen, kann ich nachtiaglich ebenso wie die gewiihlte Form der allgemeineren Anord- 
nung nach relativer Weite und Ausbildung des Nahrungscanales nur als eiuen sehr unvoilkommene und verbesse 
ruugsbediirftige Orientirung ansehen. Eine consequente Eintheiiung der Crinoideenstielformen nach der Beschaffen- 
heit der Aussenwande und inuenwiinde der Eiuzelglieder, sowie nach der Art des Wechsels von gleichformiger und 
ungleiehartiger Ausbildung derselben Hat gewiss bedeutende Schwierigkeiten. Den bier gebrauehten besonderen 
Namen, wie „incisi" und „subtornati" lege ich einen besonderen Werth nicht bei. Jedenfalls bedarf man besonderer 
Bezeichnungen fiir solche Stielformen, bei welchen die Nahtlinie auf schwach erhohtem Saum oder auf Zwischen- 
stufen bis zur hoch kielartigen Circularrippe, verlauft gegeniiber denjenigen Entrochiten, welche die Nabt in den 
Grenzfurchen zwischen convex bis hochkantig, kielartig oder als seharf abgesetzte Rippen vorstehenden Gliedwan- 
dungen zeigen. Dieser Gruppe der „Tornati", welche sich den „ineisi" auschliessen, ware die erstere Abtheilung viel- 
leicht passender speciell unter der Bezeichnung „Carinati" gegeniiber zustellen und dabei statt „subtornati" fiir leicht 
kielartig gesiiumte der Name .suturati" zu wiihlen. 

TAPEL VII. 

(Seite 400 bis 409.) 

Petrefaeten der Scliichten vonlgidi. 

(Oberer Kohlenkalk oder Obercarbon.) 

Fig. 1.   Orthoeeras sp. Seite 400. a Seitenansieht. b Verticalansicht. c Mittlerer Qaersohnitt. d Vergrosserte Kammern. e Umrisa 
des Querschnittes mit Siphospur vergrossert. 

„    2.   Straparollus ? sp. Seite 401. a Natiirliehe Grosse. b Vergrosserte Seitenansieht. c Nabelansicht. 
„    8.   Pecten cf. mactatus deKon. Seite 401.  a Originalabdruck. b Vergleichsexemplar nach deKoninck. 
„     4.   Aviculopecten ? sp. Seite 401. 
,,    5.   Terebratida aff. Gillingensis Davids. Seite 402. a Natiirliche Grosse. b Vordere Ansicht vergrossert. c Stirnansicht. 
„    0.   RhytwhoneBa cf. trihdera de Kon. Seite 402. a Natiirliche Grosse. b Vergrosserung einer kleinen Klappe. 
„    7.   ? Athyris cf.plamsidcata Phill. sp. Seite 402. 
„    8.   Sjiirifer Lenzi n. f. Seite 402. a Grosse Klappe. b Zugehoriges Schlossfeld. 
„    9.        „       cf. plano-convexus Sluim. Seite 403. a Natiirliche Grosse. b Vergrosserung einer grossen Klappe. e Wolbungs- 

ansicht. d Vergrosserung des Schlossfeldes. 
„  10.        „       sp.   Seite 403. a Natiirliche GrOsse. b Vergrosserung einer grossen Klappe. 
„  11.   Spiriferina sp. Seite 506. a Grosse Klappe von riickwarts, b von vorn, c 
,  12.   OrOtis ef. McMini I'Eveill. Seite 406. « Grosse Klappe. b Zugehorige Schlosscontour. 
»   lii-        »      Igidienm n. f. Seite 406. a und c Zwei grossereKlappen. b Oberflaehenpartie vergrossert. d Punktirte Beschaf- 

fenheit der unteren Schalensehichten. 
„ it.        „     sp.    Grosse Klappe. Seite 406. 
„ 15.        „      sp.    Grosse Klappe. Seite 406. 
„   16.   Streptorhynehus sp. sp. cf. crenistria Phill. Seite 407. a Ventralklappe.  b Schlossfeldansiclit einer griisseren Varietat. 

c Ventralklappe. d Schlossfeldansiclit einer kleinen Varietat. 
„   17. „ piisil/iis n. t. Seite 407. a Natiirliche Grosse. 6 und c Vergrosserung der Vorder- und Riickseite. 
„  18.   Chonetes aff. tuberculoid M'Coy. Seite 405. a Ventralklappe in natiirlicher Grosse. b Dieselbe vergrossert. 
„   19.   Prodvctus desertorum n. f. Seite 494. a Ventralklappe, Concavansiclit mitRest von Dorsalklappe. c und d Vergrosserte 

Ansichten desselben Exemplares. e, f, g Convex-, Concav- und Schnabelansicht der 
Ventralklappe eines zweiten Exemplares. 

„ 20. „        undiferm deKon. Seite 404. 
»  21. ,,        imdatus deDefr. Seite 404.   a Nach  Davidson  erganztes Exemplar,   b Vergrosserung eines  der Bruch- 

stiicke. 

Denkschriften der mathem.-naturw. CI. XLVI. Bd. Abhandlnngen von Nichtmitgliedern. ccc 
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418       G. Stache.  Fragmente einer afrihan. Kohlenkalhfauna a. d. Gebiete d. West-Sahara. 

Fig.22. Productus DeshayesianuH de Kon. Seite 405. a und d Ventralklappen von etwas verscliiedener Form, b und c Vergros- 
serungen. 

„ 23.   ?      „        sp. Seite 405. Convexansieht einer Ventralklappe. 
„ 24.   ? Strophalosia sp. Seite 405. a Convexansieht der Ventralklappe. b Vergrosserung derselben. c Coneavausicht. 
,, 25.   ? Discina sp. Seite 407. a Natiirliche Grosse. b Vergrosserung von oben, c von der Seite. 
„  26.   ? Stenopora sp. Seito 408. Natiirlicher Auswitterungsdurchschnitt. 
„ 27.   Fenestdla plebeja M'Coy. Seite 408. a Natiirliche Grosse. b Vergrosserung. 
„ 28. „        aff. degantissima Eichw. a, b wie Fig. 27. 
„  29.   Ascopora of. rhombifera. Seite 408. a, b wie Fig. 27. c Quersclmitt 
„  30.   ? Phombopora sp.  a, b wie Fig. 27. 
„ 31.   Kieselkornclion   agglutinirende Foraminifere.   Seite 409.   a  Natiirliche Grosse.   6   u. c  Haupt-und Queransicht ver- 

grossert. 
„ 32.   Cythere sp. Seite 400. a, b, c, d Verschiedene Ansichten. Vergr. 10/1. 
„ 33—41.   Crinoideen-Eeste. Seite 409. Fig. 33—37 Seiten- und GrHedfliiehen-Ansichten verscliiedener Stielformeii. Fig. 40. 

liruchstiick eines einfachen Kelcliarmes. Fig. 41. Verticill eines xusammengesetzten 
Kolcharmes. 
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G. Stache .• Fragniente einer Kohlcnkalkfauna der West-Sahara. Taf. I. 

W ^ 

A. Swdboda del & lifh. 

Denkschriftwi d.k Akad.d.W math-natunvClasse XLYIBlI.Abfh. 
iJrudk v.TkBannwartK in Wien 
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G. Stache: Fragmente einer Kohlenkalkfauna der West-Sahara. Taf.I. 

A.Swobodadel&lith. DrackvIkBaraiwartli mWiert, 

Denkschrifteit ikAkad.i.W.mafli.mttirw. Qasse XLV1 Bd.ILAbtli. 
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G. Stache.-Fragmente eineTKoMeiikalkfauna desr West-Sahara. Taf. HI. 

i4a. 

iffy 

Wi:5 

15. 

141. 

•^ 

A.Swdbodadel&lith.. 

Denksrkiften d.k.lkad.d.W.maUi.iiatirrw. Classe XLVlM.I.AMk. 

Druckv TliBaranvarth in Wien. 
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G. Stache: Fragmente ekerKohlenkalkfauna der West-Sahara. Taf. W. 

A. Swoboda del fit Mi. 

BeiiJvsrhriftend.Ovad.d.AY.inalh.Jtatin-w.ClasseiLVl Bd.lLAbth. 
Druckv.TkBaiuiwHrthhiWen. 
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G. Stache: Fraomeiite einer Kohlenkalkfauna <ler West-Sahara. Taf. V. 

A.Swobodadd&lia.. 

l)enksrhrifu>n d.kAkad. d.W. watli.iiatiirw.Classe XLVI.Bd.H.Abflt. 
Druck.v, ThjJaimwartli in. Wen 

Di
gi

tis
ed

 b
y 

th
e 

Ha
rv

ar
d 

Un
ive

rs
ity

, E
rn

st
 M

ay
r L

ib
ra

ry
 o

f t
he

 M
us

eu
m

 o
f C

om
pa

ra
tiv

e 
Zo

ol
og

y 
(C

am
br

id
ge

, M
A)

; O
rig

in
al

 D
ow

nl
oa

d 
fro

m
 T

he
 B

io
di

ve
rs

ity
 H

er
ita

ge
 L

ib
ra

ry
 h

ttp
://

ww
w.

bi
od

ive
rs

ity
lib

ra
ry

.o
rg

/; 
ww

w.
bi

ol
og

ie
ze

nt
ru

m
.a

t



Di
gi

tis
ed

 b
y 

th
e 

Ha
rv

ar
d 

Un
ive

rs
ity

, E
rn

st
 M

ay
r L

ib
ra

ry
 o

f t
he

 M
us

eu
m

 o
f C

om
pa

ra
tiv

e 
Zo

ol
og

y 
(C

am
br

id
ge

, M
A)

; O
rig

in
al

 D
ow

nl
oa

d 
fro

m
 T

he
 B

io
di

ve
rs

ity
 H

er
ita

ge
 L

ib
ra

ry
 h

ttp
://

ww
w.

bi
od

ive
rs

ity
lib

ra
ry

.o
rg

/; 
ww

w.
bi

ol
og

ie
ze

nt
ru

m
.a

t



G. Stache: Fragmente einerKoWenkalkfauna dear West-Sahara. Taf.Vl. 

9.      * 

A.Swofcodadel&lith. !iruckv..ThJiaimwartli mWien 

Denkschriftffli <Lk.Akad.dW mafluiaturw. Classe XLYl.Bd.lJ.AbtL 
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G. Stache: Fra&nente einer KoMenkalkfauiia der West-Sahara. o Taf.VII. 

A.Swotoaadelliliftv. 
Dmck v.Th.Bfmnwarth in Wien. 

Denkschriften d.k.Akad. d.W. maftnanirw. CLasseXlMBdJlAbth. 
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