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lieute“, lieisst es da, „noch zahlreichen Eatselii gegentiber; aber wir 
liaben die beglilckeiide Gewissheit, dass sicli der Schliissel zu ihrer 
Losmig in miserer Hand befindet nnd dass ilire Losnng nnr noch eine 
Frage der Zeit ist“. Die Deckenbildnng ist, wenn man die Grosse 
der Erde berticksichtigt, garniclit etwas so Ungelienerliclies. ,.Es 
bedarf nnr der Gewohnung an einen grossen Massstab, nin diese 
Erscheinnngen zn begreifen^. 

Die Entwickehmg der Kreideformation aiif dem afrika- 

iiisclien Kontinente. 

Von E. Krenkel in Leipzig. 
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Am afrikanischenKontineut tindet die Kreideformatioii ilireHaupt- 
entwickelnng in denjenigen Gebieten, die deni Mittelineer zngewendet 
sind, sowohl in der Nahe der Kiiste dieses Meeres wie weiter land- 
einwarts bis in die afrikanisclie Wiistentafel. In einein inehr oder 
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weniger breiten Streifen iimsaumt sie die Ostkiiste nnd ist auf den 
dieser vorgelagerten Inseln nachgewiesen. Ein schmaler Gtirtel 
kretazischer Sedimente legt sich aiich der Stid- mid Westkiiste an. 
Im aqiiatorialen Gebiet der letzteren dringt jedoch die Kreideformation 
im Nigerbecken und Sudan weit nach Norden vor. 

Wahrend im Norden Afrikas die Unterkreide eine liickenlose 
Folge zeigt, ist sie an der Ost- und Siidkiiste nur durch einzelne 
Stufen, an der Westkiiste vielleicht nur durch Albien vertreten. In 
der Eegion der Sahara und des Sudan ist marine untere Kreide erst 
vom Gault ab zum Absatz gekommen. Die obere Kreide findet 
sich in den gieichen Gebieten wieder, besonders machtig und mit 
alien Stufen im Norden. Hire Oberflachenausdehnuiig ist jedoch 
durch ihr Eindringen nach Innerafrika eine bedeutend grossere als 
die der unteren Kreide. 

Am Nordrande Afrikas ist vielfach ein allmahlicher Ubergang 
vom oberen Jura zur unteren Kreide wahrzuiiehmen. Die gleiche 
Erscheinung ist bis jetzt nur von Madagaskar erwahnt, wahrend in 
den librigen Gebieten der obere Jura iiberhaupt zu fehlen scheint. 
In diesen Teilen bringt die untere Kreide haufig eine Transgressioiis- 
bewegung. Eine sehr bedeutende Transgression iiiacht sich be- 
merkbar um die Wende von unterer zu oberer Kreide, die teils 
bereits im Albien, teils erst im Cenoman beginnt. Diese Trans¬ 
gression tiberflutet aiicli Sahara und Sudan und die alteren Gebirge 
Nordafrikas. Audi die obere Kreide bringt vereinzelte Transgressioiien, 
die auf das eine Land- oder wenigstens eine Yerflachungsperiode 
darstellende Turon folgen. Das obere Senon entspricht deni 
Maximum der Ausdehnung der Kreidenieere. 

Im Norden unigab den Kern des afrikanischen Festlandes 
mit gefalteten kristallinen und palaozoischen Massen die Mittelmeer- 
geosynklinale, Suess’ Tethys. Ihr Ufer wechselte ini-Verlauf der Kreide- 
zeit niclit unbetrachtlich, wie sich aus der Verteilung der bathyalen 
und neritischen Fazies ihres Slidufers von Marokko bis Agypten, ent- 
sprechend derjenigen ihres europaischen Nordufers, siclier erkennen 
lasst. Die bathyale Fazies ist auf den Norden von Marokko (?), 
Algier und Tunis beschrankt; Tiefseesediniente sind in der Serie 
von Mergeln und Kalken jedoch nicht vertreten. Die neritische Fazies 
schliesst sich im Sliden an. Trotz Yeranderungen in der Tiefe 
des Y^assers und der daniit zusanimenhangenden Yeranderung der 
Fauna zeigen die nordafrikanischen marinen Kreidefaunen eine 
grosse Ahnlichkeit mit der asiatisch-indischen, die eine Yerbindung 
der Meere zwischen Europa und Asien fordert: so besteht eine 
unverkennbare fauuistische Ubereinstimmung z. B. im Maastrichtien 
von Nordafrika, Persien und Belntchistan. Das plotzliche Erscheinen 
eiuer neuen Fauna wie im Turon haugt mit schneller Einwanderung’ 
auf giinstigen Meeresstrassen zusamnien. 
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Von der Mittelmeergeos^niklinale zweigt sich nach Stiden eine 
andere ab, ungefahr in der Richtung der heiitigen Kiiste Ostafrikas. Sie 
bildete sich im Lanfe von (Trias ?) Jura nnd nnterer Kreide ; Berrias findet 
sich bereits in Abessynien nnd auf Madagaskar; Shdafrika wnrde von 
ihr dagegen wohl erst etwas spater erreicht. Diese Geosynklinale 
vermittelte Ostafrika die mediterranen Elemente seiner Fauna, die 
so auffallig im Aptien der Delagoa-Bai auftreten, im Ganlt von 
Deutsch-Ostafrika, ferner auf Madagaskar. Daneben dient sie anch 
indischen Formen als Weg, die sich besonders in der oberen Kreide 
von Madagaskar nnd Shdafrika vertreten iinden. 

Schon im Neokom muss also eine Geosynklinale, in gewissem 
Sinne die alte Strasse von Mozambique, Ostafrika, die nnzertrhmmerbare 
Festlandsmasse, von der madagasisch-indischen getrennt haben. 
Noch im Tnron bestand dagegen ein Znsammenhang zwischen 
Madagaskar nnd Indien, da in beiden gleichartige Landdinosaurier 
lebten. Im Senon wnrde jedoch die Ostkhste der Insel von einer 
Transgression erreicht. 

Wenigerklar liegendie Verhaltnisse an der Westkhste Afrikas. Die 
altesten Absatze der Kreide sind Albien. Vor dieser Zeit scheint 
eine Transgression hber den afrikano-brasilischen Kontinent nicht 
erfolgt zn sein. Zu beachten ist vielleicht, dass im nordwestlichen 
Kamernn Schichten mit Chirozentriden vorkommen, die alter als 
Albien sein konnten. Jedoch sind sichere Spuren alterer Kreide von 
Marokko bis Shdafrika an der Westkhste nicht nachgewiesen. 

Die afrikanisch-brasilische Masse bestand in der Kreide noch 
fort, mindestens in der nnteren, vielleicht nnr am Aqnator. Daranf 
denten fannistische Anklange, wie die Verwandtschaft der Trigonien 
der Uitenhageformation des Kaplandes nnd derjenigenShdamerikas. Im 
Albien folgte eine starke Transgression bis liber die heutige Westkhste 
hinans, die europaische nnd indische Formen hier erscheinen lasst. 

Von diesem Albienmeere, nnd bis in die oberste Kreide an- 
danernd, drang ein Anslanfer, der nnr neritische Bildiingen hinter- 
lassen hat, weit in den Sudan bis zn den kristallinen Massen im Innern 
der Sahara vor. Sehr moglich ist es, dass er mit einem von Tripolis, 
Libyen aus nach Shden vordringenden Meere in Verbindnng trat. 
Die gleichartige Fauna von Nordafrika, Nigeria nnd Kamernn im 
Tnron dentet diese Meeresstrasse dnrch Innerafrika an. Mit Recht 
bezeichnet Haug dieses Meer nnr als ein „Ingressions“-Meer' 

I. Uiitere Kreide. 

Shdafrika. 

Unter der Bezeichnnng „ Coastal Syste m“ werden von Hatch 

nnd CoRSTOKPHiNE (49) alle Vorkommnisse der Kreideformation im 
englischen Shd- nnd Shdostafrika znsammengefasst. Das Coastal 
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System zerfallt in die nnterkretazische „Ijitenhageformation“ 
des Kaplandes und in die oberkretazische „Um t a in v u n a - G r ii p p e“ 
des Pondolandes, Natals nnd des Znlnlandes. 

Uitenhageformation des Kaplandes. 

Die nntere Kreide des Kaplandes tragt ihren Namen von der 
Stadt Uitenhage (34^ s. B.). Sie besteht ans einer machtigen Serie 
von Kongiomeraten, Sandsteinen und Schiefern, die diskordant auf 
alteren Gesteinen von den Malmesburv- bis zu Eccaschichten auf- 
ruhen, und ist in einzelnen Erosionsresten iiber ein weites Gebiet 
iin kaplandisclien Faltengebirge zwischen der Karroo und der Stld- 
kiiste der Kolonie verbreitet. 

Die Uitenhageformation ist entwickelt vom Westen bei Worcester, 
fiber dieDistrikte von Swellendam, Riversdale, Mossel Bay nnd Knysna 
bis zum Osten an der St. Francis- und Algoabay. Hier findet sie in 
den Talern des Sunday- und Zwartkop River ihre typische Ent- 
wickelung. Ihre Hauptglieder sind: 

c) Sunday’s - River-Schi elite n; Tone, Schiefer und Kalke 
mit marinen Fossilien; 

b) Wood-Bed: Sande mit Ostreen, Schiefer, Kalke mit wenigen 
marinen Muscheln ; pflanzenfiihrend ; 

a) Enon-Schichten: Feine und grobe Konglomerate, bunte 
Sandsteine und Mergel. 

Diese wechselvolle Serie von Sedimenten begreift sovrohl terre- 
strische wie marine Bildungen in sich. Ihre 3 Glieder mtissen, wenn 
die angefiihrte Folge auch fiir bestimmte Gebiete zutreffen mag, 
besser als 3 verschiedene Fazies aufgefasst werden, denn als eine 
fortlaufende Reihe von alteren zu jtingeren Schichten. So sind z. B. 
dem Enonkonglomerat entsprechende Bildungen bei Uitenhage noch 
wRlirend Ablagerung der Sunday’s-River-Schichten abgesetzt worden. 
Im Westen vertreten die Enonkonglomerate die gauze Uitenhage¬ 
formation; marine Schichten sind hier nicht mehr nachgewiesen. Im 
Wood-Bed finden sich Austernschalen, daneben aber auch Stisswasser- 
muscheln wie Unio idtenhagensis; seine zahlreichen Pflanzen ver- 
teilen sich auf Fame, Cykadeen und Koniferen. 

Die Uitenhageformation zeigt fast fiberall beckenartige Lagerung. 
Ihre Vorkommnisse sind, mogen sie ihre Entstehung der Ausfullung 
alter Taler verdanken Oder der Absenkung schmaler Landstreifen 
infolge jtingerer tektonischer Bewegungen, in ost-westlicher Richtung 
langgestreckt, ungefahr tibereinstimmend mit den Streichen des Kap- 
gebirges. Aus der Lagerung lassen sich Schliisse auf die Beschaffen- 
heit der Ablagerungsflache ziehen: das Kapland war bei Beginn der 
Uitenhageperiode bereits gebirgig, die Auffaltung des Kapgebirges 
vollendet. Taler erstreckten sich von West nach Ost: ihre Fllisse 
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wurden, infolge Senkung des Landes mid Eintrittes eines trockeneren 
Klimas, aiisserstande, den Verwitterungsschutt fortznschaffen nnd. 
hauften die Enonkonglomerate anf. In den lieutigen Ktistengebieten 
war die Senknng so bedeutend, dass das Meer in die prakretazischen 
Taler eintrat nnd die Sunday’s-River-Schichten bildete. 

Das Alter der seit 1837 bekannten Uitenhageformation war bis 
vor knrzem zweifelhaft. Iin Gegensatz zn Hausmann, Kraus^ Holub 

nnd Neumayr, die sie ftir nnterkretazisch hielten, sahen andere 
Autoren sie fiir oberjurasisch an, miter ihnen Bain, Sharpe nnd Tate. 

Sie stiltzten sicli dabei anf Fossilien, denen ein jurasisclier Charakter 
niclit abgesproclien werden kann, nnd anf die Pfianzen des Wood- 
Bed, miter denen sicli einige bereits ini oberen Jnra anftretende Oder 
ihnen nahesteliende Arten finden. Die Pfianzen des Wood-Bed weisen 
aber nacli Seward (100) nielir anf wealdenartige Bildnngen als anf 
oberen Jnra. 

Die Bearbeitnng der marinen LTitenhageformation dnrcli Kitchin 

(60) lasst am nnterkretazisclien Alter der Formation keinen ZweifeL. 
Es liandelt sicli anch niclit nni Bildnngen, die von der Grenze 
ZAvisclien Jnra nnd Kreide stammen konnten. Die Uitenhageformation 
ist deni Valanginien-Hanterivien znznteilen. 

In der reichen Fauna der Snnday’s-River-Schichten koiiimt 

den Trigonien {Trig, conocardiiformis, Herzogi, Holuhi, Kraiissi, 

ventricosa nsw.), die an Artenzahl iiberwiegen, grossere Bedentnng 
zn; sie ernioglichen es nielir als die hbrigen Mnscheln, die Uitenhage¬ 
formation in Beziehnng zn setzen zn den ahnlichen Fornien Dentsch- 
Ostafrikas, Stidindiens (Uniia-Trigonien-Schichten voiiKntch, Godavari, 
Hazara) nnd Shdamerikas. Dadnrch ist eine Verbindnng zwischen 
alien diesen Gebieten angedentet. Stratigraphisch wichtig sind die 
wenigen Ammonitenarten, besonders die zahlreichen Holcostephaniden 
(H. Atlierstoni, Baini, Rogersi nsw.; allerdings hat hier Kitchin wohl 
eine viel zn weitgehende Zerteilimg vorgenommen!), die ihre nachsten 
Verwandten in der oberen Valendis-Stnfe Enropas besitzen. Ini 
ganzeii stinimt die Fauna wenig niit Enropa ilberein (z. B. Pecteii 

orbicularis, cottaldinus, HolcostejAianus Atlierstoni). Eine grossere 
Verwandtschaft, allerdings bis jetzt nnr in den Mnscheln, zeigt sich 
zn Dentsch-Ostafrika nnd Indien. 

3Iadagaskar. 

Anf Madagaskar ist die gesamte Kreide entwickelt. Ihr x4nf- 
treten beschrankt sich vorziiglich anf die Westkliste, wahrend an der 
Ostkhste nnr Senon entwickelt ist. Dnrchforscht sind besonders die 
kretazischen Ablagernngen der Nordspitze nni Diego Suarez (13, 72). 

Die Unterkreide ist recht Ihckenhaft bekannt. Ini Gegensatz 
znr Ostkhste Afrikas, wo eine nnnnterbrochene Folge voiii Jnra znr- 
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Kreide bisher nicht festgestellt ist, scheint eine solche in Madagaskar 
vorziikommen (Amp omb i antomb o). 

Bei Mavetanana hat Colcanap in eisenhaltigen Ooliten eine noch 
unbeschriebene Fauna des Berrias mit Hoplites Eiithymi, H. cf. Mal- 

bosi gesammelt. 

Das Valanginien der Uingebung von Analalava enthalt in blauen 

Tonen Duvalien, Astieria Astieriy Neocomites campylotoxus. Dariiber 
folgen Sande und Sandsteine, die wohl hohere Horizonte (Apt. ?) ver- 
treten, und die Mergel des Albien von Berambo mit ScMonbachien. 

Barreme ist nicht nachgevriesen, doch vielleicht durch Hopl. cf^ 

Deshayesi von Ankazomalemy angedeutet. Das Albien von Berambo 
mit Phyll. Velledae, Lyt. cf, Sacyci, Desm. Beudanti, Puz. planulatciy 

Sclddnhacliien ist tonig entwickelt; unsicher wird es noch von Mariarano 

vom Sakondrv erwahnt. 

Bemerkenswert an der madagasischen Unterkreide ist ihr Eeich- 
tum an Belemniten (Duvalien), die in Ostafrika nur sparlich vertreten 
sind und auf direkte Yerbindung mit der Tethys hinweisen. 

Eine der Uitenhage-Formation des Kaplandes ahnliche Fauna 
sammelte Boutonxet im Tale des Fiherenga mit Trigonia cf. Jonga^ 

Exogyra cf. imbricata. 

Die Fazies ist zum Teil schon bathyal, entsprechend den tieferen 
Teilen der Geosynklinate des alten Kanals von Mozambique. Zn 
beachten ist, dass in verschiedenen Horizonten die sandigen Bestand- 
teile nach Osten hin zunehmen, wo zur unteren Kreide jedenfalH 
noch ein grosseres Festland bestanden hat. 

Delagoa-Bai. 

Eine Aptien-Fauna aus der Uingebung der Delagoa-Bai ist von 
Ktlian (56) und Krexkel (64) mitgeteilt worden. Das Gestein ist 

ein gelblicher kalkhaltiger Sandstein litoraler Entstehung; sein Lie- 
gendes durfte, falls nicht noch tiefere Kreide vertreten ist, die Karroo- 
formation bilden. Die neritische 4'auna besteht aus Oppelia Nisus, 

DoiovilUiceras Martini var. Gottschei, Albrecliti-Austriae, delagoense 

und einigen Ancjdoceraten. Die Aptien-Fauna der Delagoa-Bai ist 
in ihrer, auf enge Beziehungen zu den mediterranen Aptfaunen ver- 
weisenden Zusammensetzung die einzige, die bis jetzt von der Ost- 
kliste Afrikas anzuflihren ist; nur in ]\Iadagaskar finden sich An- 
klange. 

Deutscli- und Britisch-Ostafrika. 

Die untere Kreide findet ihre Hauptentwickelung im Stiden der 
deutschen Kolonie zwischen Kilwa und Lindi, wahrend sie in ihrem 
Korden noch nicht festgestellt wurde. Bei Mombasa ist sie wieder 
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nachgewiesen worden. Uber das Liegende, besonders das Verhaltnis 
zum Jura sind geniigende Beobachtungen nicht vorhanden. Es ist 

wohl am Ubergang der Jura- mid Kreidezeit eine Festlandsperiode 
^ingetreten, auf die eine neue Transgression des Indischen Ozeans 
ill! (oberen?) Valanginien folgte. 

Die untere Kreide (Lindi-Formation) besteht aus Quarz- und 
Kalksandsteinen, die in der Nahe einer Ktiste zur Ablagerung kamen. 
Sie beginnt, soweit eine Gliederung moglich ist, init dem Valanginien 
und Hauterivien und entlialt aucli nocli hohere Horizonte. Born- 
HARDT erwahnt wichtige Vorkommnisse der unteren Kreide vom 
Nkundibaclie, vom Nambongobache, von Ntandi, vom Tshikotslia- 
bache und vom Westabfall des Litsliiliu-Plateaus. 

Die Fauna dieser Orte ist von Muller (75) bearbeitet worden; 
sie besteht tiberwiegend aus Lamellibranchiaten. 

Fraas (41) hatdie von der Ktiste bis zuniDinosaurier-Fundplatze am 
Berge Tendaguru anstelienden Kreideschichten gegliedert in: 

a) Marine Bildungen: 1. Trigonien-Schichten; Mergel, Kalke, 
Kalksandsteine mit Trigonia Beyschlagi; 

2. Ntandi-Schichten; gleichartige Bildungen mit Trigonia 

Bornhardti 

3. Kalksandsteine mit Trigonia ScJiivarzi; 

Neokom 

Cenoman? 

4. Niongala-Schichten: Kalksandsteine mit Crioceraten 
und Ancyloceraten; 

5. Nerineenkalke: sandige Mergel und Kalke mit lang- 
gestreckten Nerineen. 

b) Terrestrische Bildungen der oberen Kreide: 
6. Dinosaurier-Horizont; lichte sandige Mergel; 
7. Rote, sandige Schiefertone; 
8. Lichte sandige Tone und Sandsteine mit Lagen 

fester Newalasandsteine. 

Die in den Schichten 1 — 3 enthaltene, tiberwiegend aus Lamelli¬ 
branchiaten bestehende Fauna (64a, 64 b) zeigt bei grosser Ubereinstim- 
mung mit der von Muller beschriebenen, dass es sich um den gleichen 
Horizont der unteren Kreide handelt, wofiir auch das Auftreten 
von Holkostephaniden spricht. Unter den Muscheln lindet sich in der 
gesamten bekannten Fauna eine Anzahl mit der Uitenhage-Formation 
Siidafrikas, der LTmia-Gruppe Stidindiens, und mit Europa (Pecten 

striatopunctatus, cf. cottaldinus, Vola atava., qninquecostata^\ Anomia 

laevigata^ Ostrea Alinos, Einqyhyla transversa) tibereinstimmender 
Formen. 

Gault ist angedeutet durch eine kleine Fauna pyritisierter Am- 
moniten: Puz. Mayoriana, P. austro-africanay Tetragonites Kitcliini, 

Gr. des limotheanus aus dem Ilinterlande von Lindi, die Ahnlichkeit 
mit Faunen aus Madagaskar, Indien und Nordafrika zeigt (64 b). 
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Der Dinosanrierhorizont mit den beiden saiiropoden Dinosauriern 
Gigantomurus africanus Eb. Fe. mit hohem Ban der Hinterextremitat 
und G. robustus Eb. Fe. mit gedrungenem, kraftigen Ban der Hinter¬ 
extremitat dtirfte noch der nnteren Kreide angehoren. 

Galla- und Somalilander, Abessynien. 

Das Wenige, was iiber die Kreide dieser Lander bekannt ist, 
lasst bier auf ihre erhebliche Yerbreitiing in einer neritischen Fazies 
scliliessen. Untere Kreide erwalmt Kochebeuxe (11® n. Br., 44® ost. 

L.), Geegoey (Kalksteine von Dnba mit Cryptocoenia Lort-Phillip si), 

Tveiter Mayee-Eymar (zwischen Faf nnd Bari, 6® n. Br. 45® ost. L.) 

und Dacque (Webital, Gilletberge, Gnrgura 7—8® n. Br., 40—41® 

ost; L.). 
Mayee-Eymar (74) untersclieidet zwei Horizonte. Der untere 

Ammonitenhorizont mit liellen Mergelkalken enthalt Hopl. somalicus, 

Champlioni und wird dem Barreme oder einer Ubergangsstufe zwischen 
BarremeundApt entsprechen. Der obere Lamellibrancliiatenhorizont mit 
kieseligen Mergelkalken fiihrt Seeigel: Miotoxaster CoUegnoi und 
Muscheln: Area Gabrielis, Pholadomya Picteti. Dieses Mveau, das auch 
von Dacque (29) festgestellt wurde, scheint eine grosse Verbreitung 
zu besitzen; es ist wohl Apt, wofiir auch Trigonia Picteti spricht. 
Bei Gurgura kommt die auch aus Deutsch-Ost-Afrika angefiihrte Astro- 

coenia subornata var. africana vor. 
Der in Abessynien von Beumpt gefundone Spiticeras diirfte auf 

Berrias deuten. 

Nordafrika. 

In Tunis, Algier und Marokko besitzt die Kreide eine 
grosse Verbreitung und Machtigkeit. Sie ist hier in den beiden 
Faltungsgiirteln des Kiisten- und saharischen Atlas, die sich im Osten 
von Tunis vereinigen, in der diese trennenden Region der Steppen 
und Hochplateaus, die in Tunis fast wegfallt, und zum Toil auch 
in der sich sudlich an den saharischen Atlas anschliessenden Sahara 
zum Absatz gekommen. 

Im allgemeinen sind zwei fazielle Ausbildungen zu unterscheiden. 
Im Norden herrscht eine bathyale Fazies, die sich aus der 
Gegend von Tunis durch Kord-Algier vorlaulig bis zur marokkanischen 
Grenze verfolgen lasst. Ihre Sedimente entsprechen den tieferen 
Teilen der Mittelmeergeosynklinale. Im Siiden dieser bathyalen Region 
schliesst sich eine neritische Fazies an, der die Sedimente der 
randlichen Gebiete dieser Geos^mklinale angehoren. Hier finden sich 
auch zoogene Bildungen. Es empfiehlt sich, beide Fazies, deren 
Grenzen sich in den einzelnen vStufen nicht unbetrachtlich nacli Norden 
Oder Siiden verschieben, getrennt zu betrachten. 
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Tunis. 

(42, 43, 55, 66, 84—86, 88, 89, 90, 102.) 

a) batliyaIeFazies. 

Im Xorden folgt die untere Kreide in langsamem Ubergange 
liber dem Tithon, das im Stiden fehlt. 

Berrias ist in Xordtnnis nocb nicht festgestellt. In Zentral- 
Tunis hat Aubert am Dj. Mellonssi in Mergelkalken Tlmrmannia 
Boissieri gefnnden. 

Yalanginien findet sich bei Hammann Lif (Dj. Boii-Konrnine) 
und am Dj. Oust. Es besteht ans wechsellagernden granen Kalken 
mid Mergeln. Die arme Fauna enthalt Astieria Astieri, Xeocomites 
neocomensis und Belemniten (Duvalien). 

Das Hanterivien war bisher nicht sicher wegen seiner Fossil- 
armut abzntrennen und ist mehr theoretisch' von Pervinquiere aus- 
geschieden. 

Das Barr erne enthalt am Dj. Bon-Konrnine und bei Potinville 
in granen Mergeln und Yergelkalken mit kalkigen Fossilien Phyll. 
Tethys, Macroscapli. Jvani, Hopl. cf. somalicus. Am Dj. Telia bei 
Moghrane hat Aubert eine kleine Fauna pyritisierter Ammoniten 
(Phyll. Tethys, Bouyanum var. hahorense, Piiz. Angladei, Macrosc. 
Ficheuri) gesammelt, die wohl etwas jiinger ist als die vorgenannte. 
Die Mehrzahl der Arten gehort ins Barreme, aber einzelne reichen 
bis ins Apt, so dass man sich in der Grenzregion beider Stufen 
betinden wird. 

Apt ist in bathyaler Fazies vom Dj. Zagouan, Bou-Kournine 
mit Phyll. Guettardi, Op)p. Xisus, Parahopl. gargasensis bekannt. 
Eine kleine Fauna scheint einen hoheren Horizont des Apt, das 
Clansayes-Xiveau mit Parahoqd. Milletianus, DouvilUiceras Bigoiireti, 
anzudeuten. 

Albien ist in Xordtnnis (Dj. Ensarine) nur durch Mortoniceras 
inflatum sparlich nachgeiviesen. 

b) neritische Fazies. 

Diese ist im zentralen Tunis am Dj. Meghila als Mergel mit 
Kalk- und Sandsteinbbanken entwickelt. Es ist jedoch unsicher, 
welchem Horizont des Xeokoms s. 1. (Hanterivien?) seine Fauna mit 
Toxaster retusus, Exogyra Minos, Couloni entspricht, der Cephalopoden 
fehlen. Pervinquiere halt es fiir moglich, dass am Dj. Meghila die 
ganze untere Kreide vertreten ist. — Im Siiden von Tunis findet 
sich die gleiche Fazies am Dj. Ben-Jounes. 

Das Apt ist in neritischer Fazies, z. T. in einer L^bergangs- 
fazies zur bathvalen, im zentralen Tunis sehr weit verbreitet, so am 
Dj. Serdj mit 500 m machtigen Mergeln und Kalken, Dj. Bou-el- 
Haneche, Dj. Semama, mit vereinzelten Ammoniten wie Douv. Martiniy 
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Farahop. Weissi\ zahlreichen Echiniden wie Toxaster ColUgnoi, 

Heteraster ohlongus und OrbituUna lenticularis. 

Das Albien besitzt, neritisch ausgebildet, im zentralen und 

siidlichen Tunis in sehr wecliselnder Maclitigkeit weite Verbreitung, 
ist aber oft schwierig vom Apt^ und Cenoman zu trennen. Die Fazies 
ist recht konstant; sie zeigt Sedimente eines litoralen oder wenig 
tiefen Meeres, im oberen Albien harte schiefrige, bituininose Mergel. 
Sie lasst sich in grosser Ausdehnung durcli Nordafrika verfolgen 
(mediterrane Fazies Perons, afrikano-syrische Zittels). Die Fauna 
ist arm an Individuen und Arten {Mort. infiatumy Ac. Milletianiimy 

EnaUaster Tissoti, Ostrea praelonga und Falco). Im zentralen Tunis 
enthalt am Dj. Oust, du Bargou eine an die bathyale erinnernde 
Fazies (weisse Kalke) Mort infiatum und elobiense. Am Dj. Zrissa 
finden sich Ammoniten {Pnz. latidorsata, Desmoceraten), die das untere 
Albien der Hopl. tar defur ccitus- und Hopl. dentatus- Zone anzeigen. 
Das obere Albien zeigt die lufiatus-TjonQ, iiber der das Vraconnien folgt. 

Im siidlichen Tunis kommt Albien vor nordlich der Schotts, so am 
Dj. Dum Ali, ausgebildet als Mergel und rote dolomitische oder 
sandige Kalke mit Ostreenlumachellen und 0. praelonga und Falco. 

Es zeigt oft lagunaren Charakter mit Gipsfuhrung. 

Algier. 

(6—12, 20 — 22, 34, 35, 44, 55, 71, 83, 87, 91, 92, 98.) 

Die Entwickelung der Kreideformation in Algier zeigt im wesent- 
lichen das gleiche Bild wie in Tunis. Die dort unterschiedenen 
grossen Fazieszonen lassen sich hier weiter nach Westen verfolgen. 

a) bathyale Fazies. 

Berrias fand Gentie (44) bei Ixtmoriciere (Hadjar Eoum) in der 
Provinz Oran. Schieferige, sandige Mergel von grtiner Farbe, deren 
untere Lagen Blocke jurasischer Gesteine einschliessen, bergen eine 
reiche Ammonitenfauna mit Thurmannia Boissieriy Berriasella occitanica, 

Spiticeras, Negreliy daneben einzelne Seeigel und Exogyra Couloni. 

Gentil fand hier auch ein Skelett von Goniopliolis (Krokodilier) bis- 
her nur aus dem Wealden bekannt. Von Batna erwahnt Leenhardt 

die gleiche Zone, die nach Ficheur diskordant unter dem Neokom liegt. 

Valanginien ftihrt Ficheur (35) an von Teniet Courass am 
Dj. Bou-Thaleb (mit einer Diskordanz zwischen oberem Jura und 
unterer Kreide, wahrend Peron Konkordanz annimmt), wo graue 
Mergel mit sandigen Einlagerungen und pyritisierten Ammoniten 
(Neocomites neocomiensisy Astieria Astieriy Phylloceraten) und llachen 
Belemniten [Duvalia lata) diese Stufe kennzeichnen. 
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Das Haulerivien ist entwickelt am Dj. Djaffa (Prov. Coustan- 
tine) bei Ain-el-Ksar als schwarze, schieferige Mergelkalke mit 
Lissoceras Grasi und Duvalia dilatata. Weiter bei Aulat. in der 
Prov. Oran als grtinliche schiefrige Mergel mit Kalk- imd Sandstein- 
banken mit Ast. cf. Astieri, Mspanica und Duvalia dilatata. 

Das sehr fossilreiche Barr erne ist viel besser bekannt. In der 
Antiklinale das Dj. Ouach (Prov. Constantine) hat Sayn (98) in dem 
250 m machtigen Barreme 5 Zonen unterschieden. Joleaud (55) 
zahlt nur drei: 

1. an der Basis schwarze Mergel, wechsellagernd mit dunklen 
Mergelkalken; mit wenigen Fossilien {Crioceras cf. silesiacicm); 80 m. 

2. graue Blattermergel mit eingelagerten hellen Kalkbanken* 
sehr fossilreich; 80—90 m. 

3. verschiedenfarbige Mergel in dicken Baiiken mit Kalkeinlagen^ 
Ammoniten und Fischresten. 

Die Ammonitenfauna zeigt individuenreich besonders die Genera 

Pliylloceras {Tethys^ infundibulum), Hamulina und Crioceras, arm an 
Individuen Costidiscus, AlacroscajAiites, PulcTielUa, Silesites, Holcodiscus. 

In den unteren Schichten herrschen vor Pulchellien (Sauvayeaui, 

compressissima) mit 23, Holcodiscen {Gastaldinus) mit 15 Arten, be- 
zeichnend fur das untere Barreme (Horizont von Combe-Petite); in 
den oberen die oberbarremen Macro sc apMten {Yvani), Silesiten [Sera- 

nonis), Costidiscen (Horizont von Monteyron). Im letzteren erscheinen 
neben rein barremen Arten einzelne andere {Oppelien, Lytoceraten), 

die schon als aptisch zu bezeichnen sind. 

Das Barreme von Guelma (Seybouse-Becken) erinnert sehr 
an das des Dj. Ouach. Am Dj. Djaffa zeigt diese Stufe Mergel, 
dartiber eine Kalkbank mit Echinodermen und Rhynclionella 

irreyularis subrezifaler Entstehung, dann wieder Mergel und kleine 
Kalkmergelkalke. Aus diesen stammeu Phyll. infundibulum, Desm. 

strettostoma, Holcodiscen, Siles. Seranonis. Es ist hier wohl das ganze 
Barreme vertreten. — Am Dj. Taj a fand Blayac in grauen Mergeln eine 
reiche Fauna pyritisierter Ammoniten, unter diesen besonders die 
fur das untere Barreme Holcodiscen {Gastaldi)m\di Pulchellien. 

Bei Medjez-Sfa sind in einer barremen Mischfauna noch einzelne 
Hauterivetypen vertreten. 

Weitere Vorkommen sind aus den Provinzen Alger und Oraii 
beschrieben. Bei Arlal erwahnt Gentil Barreme mit zahlreichen 
Holcodiscen und Pulchellien, ahnlich wie am Dj. Taja; die Fazies 
mit pyritisierten Ammoniten erinnert sehr an die des Dj. Djaffa am 
Oued Cheniour. 

Zu erwahnen ist, dass an einzelnen Orten die Fazies sich schon 
einer neritischen nahert. 

Aptien. Geringmachtige blauliche Mergel mit Kalkbankchen am 
Oued Cheniour umfassen das ganze Apt. Ihre reiche Fauna mit 
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Desm. strettostoma und Seguenzae des Bedoulien^ Pliyll. Guettardi 

des Gargasien erinnert an den ,,typ6 oriental^ Kilia>^s, den dieser 
im Apt der delphino-provencalisclien Alpen ansgeschieden hat. Be- 
merkenswert ist, dass in dieser Fauna neben einzelnen Arten des 
Barreme solche des Albien vorkommen; deshalb darf eine Vertretung 
des Horizontes von Clansayes init Parahoplites gargasensis angenominen 
werden. 

Albien. In der Provinz Constantine (Hochebene von Harectas) 
folgt das machtige Albien, aus Mergeln bestehend, die mit Kalken 
und Sandsteinen wechsellagern, konkordant liber dem Aptien. Ein 
unteres Niveau enthalt Puz. May or i, Donvilleiceras mamillaticm, ein 
hoheres Tetragonites Timotheanus, KosmateUa Agassizi. 

Sehr fossilreich ist das Albien von Aumale (Pr. Alger), das liber 
sandigen Mergeln litoraler Natur, vielleiclit des Apt?, folgt und sich 
in zwei Zonen teilen lasst. Das untere mit Mergelkalken ist 
reich an Brachiopoden und Seeigehi: Saleiiia Peroni, das obere mergelige 
reich an pyritisierten Ammoniten: Puz. Mayori. Die unteren Horizonte 
sind neritisch ausgebildet. 

Im Massiv von Blida und Miliana ist die nordliche bathyale 
Fazies rein ausgebildet (34). 

In der Provinz Oran ist das Albien auch im Norden liber- 
wiegend neritisch. 

b) neritische Fazies. 

Sie tritt im Sliden der besprochenen Gebiete und an einzelnen 
verstreuten Orten innerhalb der bathyalen Zone auf. Valanginien 
ist in dieser Fazies nur aus der Umgebung von Mascara (Oran) 
bekannt, wo Kalke mit grossen Gastropoden auf verschiedenen Stufen 
des Jura diskordant auflagern. 

Das Hauterivien im Massiv von Bou-Thaleb (Pr. Constantine) 
enthalt in sehr fossilreichen, hellen sandigen Kalken und Sandsteinen 
Korallen, Ostreen: 0. rectangularisy Couloni, Terebrateln: T. sella, 

praelonga und Echiniden; Pyrina incisa, Cidaris muricata, Pseudo- 

cidaris clunifera. In den Hochplateaus der Provinzen Alger und 
Oran fllhren dunkle, tonigsandige Kalke, so am Dj. Zaccar, Dj. 
Merguet, eine ahnliche Fauna von Ostreen und Seeigeln (Toxaster 

africanus). 

Auch im Barreme von Bou-Thaleb ist die neritische Fazies 
angedeutet, die im Apt eine die Itbrigen Stufen weit libertreffende 
Entwickelung annimmt. Ebenso konnte Blayac am Dj.Taja undDabar 
in dolomitischen Kalken Toucasia, Monopleura und Ichthyosarcolithes 

entdecken, die dem unteren Barreme entsprechen. 
Eine Urgonfazies ist angedeutet durch Toucasia carinata und 

Requienia ammonia. 

Apt. Am Dj. Djaffa bereits kommen in der im ganzen bathy¬ 
alen Serie koralligene Schichten des Apt vor mit Polyconites Verneuili 
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und Orhitolina lenticular is. Diese werden zahlreicher nach Stiden, 
besonders am Sidi Rgheiss, gelegen am aussersten Stiden des Cherf-Tales. 

Am Dj. Sidi-Rgheiss unterscheidet Blayac : Uber gelben Sand- 
steinen (Neokom?) folgen diskordant 1. Graue Mergel mit 0. aquila, 

Epiaster restrictus, Miotoxaster Collegnoi, 150 m: 2. Riffkalke, 250 bis 
300 m, mit Ep. restrictus, Orhitolina discoidea, Toucasia santande- 

rensis, Polyconites Vernenili, Eadiolites cf. cantahricus; 3. Sande und 
Mergel des Gault. Die Riffkalke gehen im Norden des Sidi-Rgheiss 
seitlicli in Mergel des oberen Apt tiber. 

Eine neritisclie Kalkfazies des Albien existiert bei Bou-Saada 
(Prov. Algier) inmitten einer sandigen Albienfazies; sie enthalt 
0. Falco und Heteraster Tissoti. In der Provinz Oran ist auch im 
Norden das Albien tiberwiegend neritisch. Welsch hat in der 
siidlichen Umgebung von Tiaret eine zum Teil transgredierende 
untere mergelige Schicht mit 0. praeloiiga und eine obere kalkig- 
mergelige mit 0. Falco unterschieden. 

Marokko. 

(14, 45, 57, 58, 59.) 

Die Fazieszonen werden das gieiche Bild wie in Tunis und 
Algier geben. Jedoch verbietet die geringe Kenntnis von Nord- 
Marokko ihre genauere Verfolgung. 

Untere Kreide ist noch unbekannt im Rif-Atlas. Sie fehlt in 
der Meseta von Marokko, wo das Turon transgredierend tiber 
alteren Schichten liegt. Dagegen ist sie, wie die ETbersichtskarte 
Yon Beives lehrt, an der atlantischen Westkiiste voni Westrande 
des Hohen Atlas bis zum Sus-Tale reich entwickelt. 

Untere Kreide ist bekannt aus der Nalie der Stadt Safi. In 
wechsellagernden Kalken und bunten Mergeln fand Brtves Exoggra 

Couloni, in sandigen Kalken, Ex. aquila, die auf Apt deuten wlirde. 
Am Dj. Hadid ist die untere Kreide diskordant von Cenoman tiber- 
lagert. Aus dem Oued Tidsi beschreibt Drives aus massigen Kalken 
eine kleine Hauterivefauna mit Ex. Couloni, Toxaster africanus und 
Terebrateln. Im Oued Igouzoul bei Imgrad stehen Berriasmergelkalke 
mit Thurmannia Boissieri an. — Eine ahnliche Schichtenfolge mit 
den gleichen Fossilien findet sich im Lande der Tana. Im Mtouga- 
plateau nehmen rote Sandsteine und Konglomerate iiberhand, die 
im Gegensatz zu den vorbesprochenen, leicht gefalteten Schichten 
fast horizontal liegen. 

Lemoine erwahnt (Arbalau) sandig-toniges Barreme mit Pul- 
chellien und Apt, als Mergelkalke und Tone ausgebildet, mit Paraliopl. 

fissico status. 

Aus dem Lande der Tana bei Kap Rir konnte Gentie ein fast 
vollstandiges Protil der unteren Kreide beschreiben; die Fossilien 
wurden von Kiliax bestimmt. 
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1. Berrias imd Valanginien sind noch unbekannt. 

2. Im unteren Hauterivien werden genannt: Hopl. Kiliani, 

hiassalensisy Astieriy Ex. Couloni, im oberen Lyt. densifimhriatum, 

Naut. pseiidoelegans. 

3. Im Barreme findet sicli eine reiche Ammonitent'auna mit 
Pulchellieii: P. comp7^essissima, Desmoceraten, zahlreichen Crioceraten: 
C. Hoheneggeid y fissicostatuviy hammatopti/chum, die norddeutschen 
almlich sind; Pliylloceraten sind selten, Lytoceraten fehlen. 

4. Apt. tiber unterem Apt mit DouvilUiceras Martmi va7\ liegt 
das Gargasien mit pyritisierten Ammoniten; es bildet die obere 
Partie einer maclitigen Serie von Mergeln am Stidost-Fusse des Dj. 
Ouljdad mit Parahopl. gargasensisy 0pp. Nisus, Puz. Angladei. Uber 
ihm folgt als sehr fossilreicher, graner Mergelkalk und Ubergang 
zwischen Apt und Albien das Niveau von Clansayes mit nicht 
p^untisierten Ammoniten: Desm. Toiccasi, Douv. Bigom'etiy nodoso- 

costatu^Uy Pm^ahopl. Nolaniy Deshayesi (zum 1. Male in diesem Niveau); 
dies Vorkommen zeigt die weite Yerbreitung der Clansayes-Fauna. 

5. Das Gault wird angezeigt (Oued Tidsi, Ida) durch Mort. 

inftatumy Bouchardianum, Puz. latidorsata. 

II. Obere Kreide. 

Sudafrika. 

Fmtamvuna-Gruppe des Pondolandes, Nat a Is und des 
Zulul andes. 

Die Kreidekomplexe Siidostafrikas, die jiinger als die Uitenhage- 
formation sind, werden von Hatch und Coustoephine (49) als „Umta- 
mvuna - Grup p e“ zusammengefasst. Sie sind nicht in der Kapkolonie, 
sondern nur in den sich nordostlich anschliessenden Kiistenstrichen 
des Pondolandes, Natals und des Zululandes zu finden. Die Um- 
tamvuna-Gruppe, bereits seit 1824 bekannt (Garden) , entspricht 
Schichten vom Cenoman bis zum oberen Senon. 

Rogers (94) hat statt des Namens Umtamvuna-Gruppe den 
seiner „U mz a m b a - Gr up p e“ eingefiihrt. Er begrtindet diesen 
Namenswechsel damit, dass die Umtamvuna-Schichten nicht an dem 
Flusse gleichen Namens vorkommen. Aus historischen Griinden war 
es wohl angebracht, den alteren Namen beizubehalten. Allerdings 
ist der Ausdruck Umtamvuna-Gruppe im Sinne von Hatch und 
CosTORPHTNE rauinlicli und stratigraphisch umfassender als der von 
Rogers, der nur eine bestimmte (senone) Schichtenfolge des Pondo¬ 
landes in sich begreift. Ftir diese empfiehlt es sich, den Terminus 
^,Umzamba-Gruppe“ einzufiihren. 

Geologische Rundschau. II. 24 
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Die Umtamvuna-Gruppe bedeckt nach Anderson einen grbsseren 
Raum, als ihre bekannten scliollenartigen, z. T. von Verwerfnngen 
begrenzten Ausstriclie anzeigen, da sie vielfach von jiingeren Sand- 
steinen und Kalken der Kiistenzone bedeckt ist. Sie ruht diskordant 
auf alteren Formationen auf. Die Uitenhageformation ist unter ihr 
sicher noch niclit festgestellt worden, wahrend nmgekehrt die 
Umtamvuna-Gruppe nicht sicher im Verbreitungsgebiet der ersteren 
nachgewiesen ist. 

Umz amb a - Gr upp e des Pondolandes. Die Umzamba- 
Gruppe bildet ein schmales Band nahe der Greuze von Natal, siidlich 

des Umtamvuna-Flusses. Sie liegt, mit einem Konglomerat beginnend,. 
fast horizontal und diskordant auf deni Tafelbergsandstein und besteht 
aus abwechselnden Lagen von Kalken und harten sandigen Mergeln. 
Das Ganze kann als eine kiistennahe Bildung angesehen werden. 

Die reiche vorzuglich erhaltene Fauna ist von Baily und 
Griesbach, neuerdings von H. Woods (108) beschrieben worden. 
Griesbach war der Ansicht, dass die Fossilien iiber 5 Zonen verteilt 
seien, und wies von diesen 5 verschiedenen Faunen die 3 hbchsten 
dem unteren und oberen Griinsand und der Schreibkreide zu. Die 
neueren Untersuchungen von Rogers und Schwarz haben jedoeh 
gezeigt, dass eine Trennung in 5 Faunen unmoglich ist, da ein 
grosser Teil der Fossilien durch die gauze geringmachtige Ablagerung 
hindurchgeht. 

Woods setzt die Fauna in das (obere) Campanien, nicht wie 
Grossouvre, an die Grenze zwischen Coniacien und Santonien. Dieses 
Alter ergibt sich aus dem Zusammentreffen von Mortoniceras Soutoni 

und Stangeri mit Pseudopliyllites Indra, Hauericeras Remhda und 
Anisoceras indicum. Die Fauna enthalt reichlich eigenartige Elemente,. 
zu denen nur wenige mit Indien und Europa ubereinstimmende 
Elemente treten. Jedoeh ist die faunistische Verwandtschaft zu 
Indien grosser als zu Europa, was Grossouvre bezweifelte. Von 
92 Arten sind nur 3 gemeinsam mit Europa (Pecten qiiinquecostatus,. 

Eriphyla lenticularis und PseudopliyUites Indira); dagegen 10 gemein¬ 
sam mit Indien, von Ammoniten Hauericeras, Gardeni und Remhda, 

Pseudopli. Indra, Anisoceras suhcompressum und indicum. Unterschiede 
zu Sildindien zeigen sich darin, dass dort das Genus Mortoniceras 

fehlt, dagegen Pachydiscen reichlich vorhanden sind, die dem Rondo- 
land ermangeln. 

Die Fauna des Pondolandes ist gieichaltrig mit der Ariyalur- 
Gruppe von Trichinopoli und den Valudayur- und Trigonoarca- 
Schichten von Pondicherry, also jiinger als die Trichinopoli-Gruppe.. 
Kossmats Ansicht, dass auch der obere Teil dieser Gruppe im Pondo- 
land vertreten sei, ist kaum zutreffend. Gleichaltrige Schichten 
kommen auch im Zululand (Umkwelane Hiks) und in Madagaskar vor. 

Rogers unterscheidet im Pondoland noch die wohl ebenfalls 
obersenone E mb o t y i - G r u p p e aus der Umgebung des Flusses. 
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Embotyi; in ihren Konglomeraten linden sich Blocke der Dolerite des 
Karroo, ein Beweis dafiir, dass die Dolerite vor Ablagernng dieser 
Gruppe empordrangen, also alter als senon sind. Ferner die Need’s 
Camp-Serie, die am Buffalo Flnss in 1100 Fuss Hbhe diskordant 
iiber Beaufort-Schichten lagert. Die (senone oder Danien-?) Fauna 
dieser Muschel- und Polyzoenkalke ist von Woods (107) und Lang (67) 
beschrieben worden. 

Natal und Zululand. 

In Natal koinmt die Umtamvuna Gruppe an der Kiiste des 
Alfred Distriktes am Umpenyati-Flusse vor, wo sie faunistisch 
(mit Mortoniceras Stangeri und Soutoni] und petrographisch nacb 
Anderson mit dem Pondoland ubereinstimmt. Aus der Nahe von 
Port Natal erwahnt Hyatt Eidophoceras natalense) jedoch ist die 
Ortlichkeit zweifelhaft. 

Sie ist ferner im Zululand bis zur portugiesiscben Grenze teils 
durch Bohrungen, teils durch nattirliche Aufschltisse nachgewiesen, 
deren Kenntnis wir Anderson verdanken. Als solche kommen in Betracht: 
Umkwelane Hill am Isitesa-See, das Nordende der False-Bay des St. 
Lucia-Sees, das Gebiet des Umsinene- und Manuanflusses, die in den 
Luciasee einmiinden. Tiber die Lage dieser Ortliclikeiten orientiert 
gut die bei Crick (27) gegebene Skizze. 

Umkwelane Hill besteht aus fossilreiclien Kalksteinen, die 
von kalkigen Sandsteinen itberlagert werden. Hire Fauna (Eripliyla 

lenticulariSy Protocardium hillaniim var. umkwelanensis, Trigonoarca 

umzambiensis, Placenticei^as kaffrarium und umkwelanense) wurde 
bearbeitet von Etheridge (32). Er ist der Ansicht, dass die Fauna 
derjenigen der Schiclit b Griesbachs aus dem Pondoland gleiclit, und 

deshalb beide Vorkommnisse der gdeichen Zeit angelioren. Woods und 
Crick sehen die Fauna des Umkwelane’ Hill als Campanien an; 
Lemoine hat einen Teil des Vorkommens ftir Cenoman erklart. 

Die am Umsinene-River gesammelten Fossilien gleichen im 
ganzen denen von Umkwelane Hill und beide Ortliclikeiten gehoren 
dem gleichen Horizonte der oberen Kreide an. Etheridge nennt 
unter den Fossilien Jedoch auch einige schlecht erhaltene Fornien, 
allerdings meist mit Vorbehalt, wie Gervilleia dentatay Trigonia ven- 

tricosa, Eripliyla Herzogi, die auf eine Vertretung der Uitenhage- 
forniation deuten wiirden. 

In der Umgebung der False-Bay enthalten Sandsteine und 
sandige Schiefer eine reiche von Crick (24) beschriebene Aninioniten- 
fauna mit FhyJl. Velledae und cf. eUipticum, Gaudryceras aff, Sacya^ 

Tetragonites TimotlieanuSy Turrilites costatusy Acanth, liippocastanumy 

Neicholdi und Choffati, Puz. planulata var. natalensis. Diese Fauna, 
in der die Zahl der Acantlioceraten auffallt, ist cenoman. Sie zeigt 

24* 

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



350 II. Besprechungen. 

keine Verwandtschaft mit der des Umsineiie-River, des Umkwelane- 
Hill, des Umpenyati imd des Pondolandes. Die Fauna der Conducia-Bay 
(s. unten) gleicht nur wenig. Viel starker ist die Fbereinstimmung 
mit der Cenomanfauna vonMadagaskarundmitder imterenund mittleren 
Utaturgruppe. 

Die Kreide-Schicliteii des M a n u a n - C r e e k s entsprechen ver- 
scliiedenen Stufen der Kreide, lassen aber wegen der schlechten Er- 
baltimg der Fossilien nicht die genaue Bestimmung wie die der 
False-Bay zu. So halt Crick einzelne Ammoniten vom Stidarm des 
Manuan-Creek, wie Lyt. crenulatumj Gaudryceras imlclirum, Aniso- 

ceraten, Baculiten, fiir walirscheinlich senon, also jtinger als die Am¬ 
moniten der False-Bay, wahrend andere vom Mittelarm des Manuan 

{Puz. concinna, Scliloenhacliia sp., Hysteroceras sp).) auf einen etwas 
tieferen Horizont als cenoman deuten sollen. 

Die von Newton (78) kiirzlich bearbeiteten Muscheln und Ga- 

stropoden dieser Vorkommnisse haben nichts ergeben, was mit der 
ihnen von Woods, Etheridge, und Crick gegebenen Altersdeutung 
nicht ubereinstimmen wtirde. 

Weiter im Norden sind noch einzelne kleine Yorkommen der 
oberen Kreide bekannt. 

Portiigiesiscli-Mozambique. 

Nordlich des Zululandes ist obere Kreide (Senon) bei Sofala 
durch eine von Draper in einem rotlichen Kalksandstein gefundone 
und von Newton (80) als Alectryonia ungulata bestimmte Muschel 
bekannt geworden. 

Aus einem gleichen Gestein beschreibt Choffat vom Busi-Fluss 
ausser Alectryonia ungulata noch Exogyra columba und andere un- 
bestimmbare Fossilien. 

Madagaskar. 

Die obere Kreide zeigt grosse Ahnliehkeit zu Siidindien sowohl 
in der Fauna, die eine betrachtliche Anzahl gemeinsamer Arten aufweist, 
wie in der faziellen Ausbildung. Die Schichtenfolge ist im einzelnen 
ziemlich unsicher, wohl auf Grund der Yermischung der Fossilien 

mehrerer Horizonte beim Aufsammeln. 
Haug (51) und Lemoine haben gezeigt, dass das Cenoman 

im Norden sich in zwei Horizonte gliedern lasst. Das Yraconnien 
enthalt Pliyll. Velledae, Turr. circumtaeniatus, Placenticeras Warthi 

(Mont Raynaud, Tone mit Kalkkonkretionen und sandigen Lagen, 
kalkigen Fossilien), das mittlere und obere Cenoman (Tal der Betaitra, 
Antsirane) Ac. Mantelli, Scaph. aequalis. Bei Antsirane folgen sich 
1. blaue Tone mit Scaph. aequalis, Ac. subvicinale, 2. fossilleere 
Mergel, 3. Sandsteine mit Bel. minimus, 4. sandige Kalke mit Serpeln 
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5. blaue Tone mit pyritisierten Ammoniten: Ac. siihvicinale, Turr. 

Gresslyi. 
Ob das Cenoman transgrediert, ist zweifelhaft. Lemoine betont 

die Verwandtschaft des Vraconnien zu Algier nnd Tunis, des Cenoman 

zur indisclien UtatnrgTuppe. 
Tnron ist in Nord-Madagaskar niclit gentigend auszuscheiden, 

da es allinahlich voin Cenoman ins Senon tibergeht (Windsor Castle, 
Montague des Francais) nnd fossilleer ist. Auf Tnron konnte Pacliy- 

discus rotalinus weisen (znsammen mit Bostryclioceras jpoJyplocum ge- 
fnnden!). — Bei Mevarano warden in Tonen nnd Sanden Reste von 

Dinosanriern gesammelt, die Deperet als Titanosaiirus madagascariensis 

nnd Megalosaiwus crenatissimiis beschrieb. Gleiche Reste warden in 
Indien entdeckt; ihr Vorkommen bier nnd in Madagaskar beweist, 
dass noch im Tnron eine Landverbindnng zwischen beiden Gebieten 
bestanden bat. Das Tnron mass, woranf Haug binweist, fiir einen 

Teil Madagaskars Festland gewesen sein. 
Das vorlanflg nnr schwierig zn gliedernde Senon zeigt im 

Nordosten (Montague des Francais) znnacbst das Coniacien. Schneebli 

land in der Vallee de la Pierre in Tonen nnd Sandsteinen mit Kalk- 
konkretionen Barr. Haljerfellneri nnd Peroniceras tridorsatum, beide 
flir diese Stale bezeichnend. Daneben sollen sicb aber anch nacb 

Boule nnd Lemoine (13), Gaudryceras micUijjlexum des Vraconnien 
nnd Puz. Gaudama des oberen Santonien, also altere nnd jtingere 
Fornien, bnden. Diese letzte Art, znsammen mit Placenticeras tamu- 

Ucum nnd anderen, wiirde das Santonien andenten. 
Das Campanien ist nnbekannt nnd entspricbt vielleicht einer 

Festlandsperiode. Das Maastricbtien, in sandiger nnd konglomeratiscber 
Ausbildnng, entbalt Pflanzenreste wie Araucarioyxlon, nnd Brahmaites 

Brahma nnd Hauericeras Pemhda; dariiber folgen weisse nnd rote 
Mergel mit Seeigeln wie Guettaria Rocardi, Lampadaster Gauthieri. 

Lemoine betont, dass die Fazies des Senon im WestendeiTnsel (Massiv 
von Dover Castle) sebr verschieden ist; sie ist vorherrscbend sandig 

nnd flihrt Trigonoarca Gadama, Pachydisciis Jimhoi. Dariiber folgen 
sandige Tone des Maastricbtien mit Inoceramenresten. 

Bei Mevarano (Majnnga) liegt liber dem Dinosanrier-Horizont 
transgredierend das Senon als mergelige Kalke mit Ostreen nnd 
Gastropoden in neritiscber Fazies. 

Obere Kreide tindet sicb ferner bei Menabe mit Barr. Haher- 

fellneri des Coniacien, Mart, texaniim des Santonien nnd Bostryclioceras 

polyplocum des Maastricbtien nnd mit Ostreen. 
An der Ostktiste findet sicb transgredierendes Senon bei Fani- 

velona nnd Marobita, als Sandsteine nnd Kalke in neritiscber Fazies. 
Lie an Seeigeln, Gastropoden nnd Mnscbeln reicbe Fauna ist dnrcb 
Pseiidopliyllites Indra als Maastricbtien bestimmt. Dem von Boule 

ans dem Vorbandensein des Senon an der Ostktiste gezogenen 
Schlnsse, dass Madagaskar bereits im Senon eine voin Gondwanaland 
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abgetrennte Insel war, hat Haug entgegengehalten, dass einer Trans¬ 
gression hber eine Festlandsmasse nicht deren Zertrhmmerung vor- 
hergehen muss. 

Mozambique. 

Die Kreide der Condncia-Bav, bereits 1843 dnrch den 
dentschen Eeisenden Peters entdeckt, wnrde von Neumaitr (76) nnd 
Bea’Rich anf Grand eines als Phyll. semistriatum gedenteten Am- 
moniten als Tithon oder Neokom angesehen. Choffat (15, 17) hat das 
Alter dieser Kreide dagegen als Vraconnien-Cenoman angegeben. 

Die Fossilien sind in ein sandig-kalkiges Gestein von grhner bis 
branngrhner Farbe eingebettet, das Glimmerblattchen nnd Korner 
von Qnarz nnd Feldspat enthalt nnd grosse feste Knollen bildet; 
in deren Innern liegen die gnt erhaltenen, znin Teil sehr grossen 
Ammoniten. Die Ablagernng, in der anch Holzer vorkommen, tragt 
neritischen, fast litoralen Charakter. Sie weicht in dieser Beziehnng, 
im hbrigen anch in der Fauna, von den fast gleichalterigen Bildnngen 
von Angola ab. 

Die Fauna besteht tiberwiegend aiis Cephalopoden; nnter diesen 
herrschen Tiirriliten, Desmoceraten (Puz. latidorsata, Desm. Beudanti 

var. Petersi) nnd Acanthoceraten (Ac. laticlavium var. mozambiquensis, 

Gr. des vicinale) vor; Belemniten sind selten; Ltdoceraten (Gaudry- 

ceras Sacya), Phylloceraten nnd Schlonbachien (Mortoniceras cf. 

Candollei) treten sehr znrhck. 
Die Mehrzahl der Ammoniten weist anf nnteres Cenoman wie 

Lyt. Sacyay Turr. Bergeri, Puz. laMdorsata. Anf ein tieferes Niveau 
konnte Belemnites minimusy Mortoniceras cf. Candollei, anf ein hoheres 
Pachydiscus (?) conducensis denten. Die Kreide der Condncia-Bay 
entspricht der indischen iinteren Utatnr-Grnppe. Hire Fauna zeigt 
Ahnlichkeit sowohl mit dieser wie mit Enropa (Turr. Bergeriy Puz. 

latidorsata) in identischen nnd verwandten Formen. 
Scheinbar merkwtirdig ist in dieser Fauna, dass sich in demselben 

Gesteinsstiick Formen vorfinden, die ans Ablagernngen vom Albien 
bis znm Senon stammen konnten. Es tindet dies seine Erklarnug 
wohl in der Art der Bestimmimg. Fiir die Fixiernng des Horizontes 
konnen nnr die sicher bestimmbaren Formen in Betracht kommen, 
nicht die mit Vorbehalt genannten, die im vorliegenden Fade allein 

anf ein anderes Niveau, wie z. B. Pachydiscus, verweisen. 

Deutsch-Ostafrika. 

Die obere Kreide, deren Gliedernng wegen ihrer Fossilarmut 
noch nnmoglich ist, besitzt eine weitere Yerbreitung als die nntere. 
Sie tritt in grosser Machtigkeit, Plateaus bis zn 800 m Hohe bildend, 
im Sliden von Dentsch-Ostafrika anf, wo sie nnr 180 km vom 
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Njassa-See entfernt nocli angetroffen wiirde. Ihre Hauptverbreitung 
liegt nordlicli und stidlich des Riifiji; in beiden Gebieten ist aber 
ihre Entwickelung verschieden. Im Norden des Rufiji herrschen 
dunkle Tone nnd Mergel mit eingelagerten Kalkbanken vor, im Siiden 
dagegen machtige Folgen von Schiefertonen und Sandsteinen, 
Bornhardts Makonde-Schichten, in deren oberer Partie der wie 
„gefrittet“ aussehende, wohl verkieselte Newala-Sandstein liegt. 
Das Fehlen der Makonde-Schichten nordlich des Rufiji wird von 
Bornhardt durch starkere Frosion erklart. Die Autlagerung der 
tonigkalkigen Fazies nordlich des Rufiji hat nirgends beobachtet 
werden konnen; in seinem Siiden liegen dagegen die Makonde- 
Schichten tlbergreifend auf Bildungen verschiedenen Alters auf 
(kristalline Gesteine, Karrooformation). 

Auf Cenoman (?) sollen nach Muller (75) deuten die bei Kigua 
westlich Baganioyo aufgefundenen Exogyra columba und Vola quinqueco- 

stata. Auch von Fraas sind einzelne Glieder seines oben (S. 340) er- 
wahnten Profils als Cenoman angesehen worden. 

Auf Turon weist unsicher ein kleiner und schlecht erhaltener, 
aus einem groben Sandstein von Mtunha stammender Radiolites cf. 

angeoides. Das Senon vertreten vielleicht fossilleere Sandsteine. 
In der oberen Kreide nehmen Landbildungen vielleicht einen 

grossen Umfang ein. Auf solche verweist das haufige Vorkommen 
von fossilen Holzern. Diese wurden von Potonie untersucht und 
riihren nach ihni von Gymnospermen her, die zum Teil Andeutungen 
von Jahresringen besitzen. 

Sokotra, Semha und Abd el Kuri. 

Auf diesen Inseln konnte Kossmat (62) Cenoman nachweisen, 
iiber dem vielleicht Turon (?) und Senon liegt. Die Schichtenfolge, 
die fiber Graniten und Dioriten lagert, besteht zu unterst aus Sandsteinen, 

dariiber aus lichten Kalken mit Caprinen, Radioliten und seltenen 
Hippuriten. Neben den Rudistenkalken tritt eine Mergelfazies auf 
als Modiola- und Orbitolinenmergel. 

Finzelne Fossilien wie Diplopodia cf. marticensis y Exogyra 

decussata scheinen das Senon anzudeuten, jedoch sollen mit ihnen 
vereint cenomane Arten vorkommen. 

Agypten. 

(3, 5, 28, 37—40, 79, 93, 99, 103, 104, 109.) 

Untere marine Kreide ist in Agypten nicht entwickelt. Agypten, 
die arabische und libysche Wiiste waren in dieser Zeit, wie schon 
friiher, noch Festland. Fs ist aber wahrscheinlich, dass ein bestimmter 
Teil des weit verbreiteten „nubischen“ Sandsteins, der auf kristallinen 
Gesteinen, so kristallinen Schiefern, Amphibolgraniten — den „Syeniten“ 
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von Syene-Assuan, aiifruht unci aus cleren Zerstorung (wahrend des 
Perm ?) hervorgegangen ist, cvenigstens als aolisches Umlagerungs- 
produkt alterer Verwitterungsrinden der unteren Kreide ents]3richt. 

Der 0 b er kretazische Anteil des nubischen Sandsteins wiederum 
ist keine einlieitliche Bildung. Vielmehr sind in ihm zwei Gebiete 
verschiedener Entwickelung zu unterscheiden. In Xordagj’pten (5> 
bis zum 28^ n. Br. beginnt die marine Transgression, wie in Syrien 
und auf der Sinailialbinsel, mit dem Cenoman, vielfach in Sandstein- 
fazies wie die tieferen Schichten. In Stidagypten ist dagegen marines 
Cenoman noch nicbt nachgewiesen; erst im Senon wurde bier der 
festlandische nubische Sandstein von marinen Sedimenten abgelost, 
Im ganzen riickte also das Meer walirend der oberen Kreide langsam 
von Nord nach Slid vor. 

Cenoman bndet sicli nach Blanckenhorn und Dacque bei Abu 

Eoash mit Cyphosoma Abhatei^ Hemiaster liisitanicus, Sphaeridites 

Peroniy zu unterst als braune Sandsteine, zu oberst als Kalk ent- 
wickelt (28). 

Weiter in der Case Beharije als Kalke und Sandsteine mit 
Hemiaster lusitaiiiciis, Diplopodia marticensis und Xeolohites 

Vihrayeanus. 

In der arabischen Wliste am Kloster St. Paul gliedert Fourtau 

(37—40) das Cenoman, dessen Fauna grosse Ahnlichkeit mit Tunis und 
Algier besitzt, 

1. in chloritische Merge! mit Hemiaster cubicus, 0. olisoponensisy 

die dem Yraconnien entsprechen sollen, 30 m; 
2. gelbe Kalke mit Diplopodia marticensis und Neolobites: 

Vibrayeanus, 5 m; 
3. graue Kalke mit Holectypus excisusy 3 m; 
4. Mergel und Kalke mit 0. africanoy 30 m; 
5. rotliclie fossilleere Kalke. 
Das Turon ist nur wenig machtig und schwer vom Cenoman 

abtrennbar. Blanckenhorn will diese Tatsaclie, die auch fiir Syrien 
und Algier gilt, im Gegensatz zu Tunis, wo Cenoman und Turon 
abweichende Ammonitenfaunen charakterisieren, damit erklaren, das& 
das agyptische Turon an vielen Stellen mehr als ein untergeordnetes 
Glied des maclitiger entwickelten Cenoman ersclieint, in dem sick 
cenomane Typen, zum Teil vergesellschaftet mit turonen, bis dicht 
an die Grenze des Senon verbreiten. Turon ist entwickelt an der 
tektonisclien Kreideinsel von Abu-Koash stldwestlicli von Kairo, die 
rings aus Eozan auftaucht; es ist nur geringmachtig und als Rudisten- 
und Nerinenkalk ausgebildet. L"ber die Scliichtenfolge und Lagerung" 
der Kreide von Abu-Roasch, die bis ins Senon hinaufreicht, bestehen 
zwischen den einzelnen Autoren (Walther, Schweinfurth , Maa'R- 

FyMAR, SlCKENBERGER, BlANCKENHORN, BeADNELL, DaCQUE, FOUKTAU) 

MeinungsAmrschiedenlieiten. An Fossilien sind zu nennen: Radiolites 

cornupastorisy Nerinea Requieniana^ Actaeonella Salamonis. 

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



II. Besprechimgen. 355 

Senon. Ebensowenig wie das Turon ist das untere Senoii in 
Ober-Agypten entwickelt. Die obere Kreide beginnt erst mit 
dem Campanien oder Maastrichtien, das transgredierend liber dem 
niibisclien Sandstein rulit. Sie euthalt bei Jowikol stidlich Assuan 
nach Newton (79) in eisenhaltigen Sandsteinen eine kleine interessante 
Fauna mit marinen (Inoceramiis Balli, Galeolaria filiformis) wie Siiss- 
wasser-Mollusken (Unio Humei, Mutela mycetopoides), was auf einen 
astuarinen Ursprung der Gesteine schliessen lasst. 

t)ber dem Turon, das auch am rechten Nilufer an einzelnen 
Orten entstelit, folgt in Nordagypten bei Abu Roash Santonien (mit 
Tissotia Tissotif) und Campanien. 

Wichtiger als die bis jetzt aufgeftihrten Etagen der oberen Kreide 
sind ihre liochsten Horizonte, die in Unteragypten eine sebr grosse 
Oberflaclienausdelinung besitzen, wie durch die RoHLFSsclie Expedition 
in die libysche Wiiste, die Bearbeitung des gesammelten reichen 
Fossilmaterials durch Quaas, Wanner, Dacque, ferner Arbeiten von 
Blanckenhorn, Fourtau, Beadnell gezeigt worden ist. 

Petrograpliisch herrschen Kalke, weisse Kreide mit Feuerstein- 
knollen, Mergel und Sandsteine vor. Es lasst sich unter diesen kaum 
eine bestimmte Schichtenfolge aufstellen. Die Fazies und in gewissem 
Masse mit ihr die Fauna wechselt stark; dies bereitet der Paralleli- 
sierung der Horizonte in den einzelnen Vorkommnissen Scliwierig- 

keiten und hat zu falschen Schliissen gefllhrt, 
Blanckenhorn unterscheidet im Maastriehtien der arabischen 

Wiiste und des Niltals eine Bivalven- und eine Gastropoden-Fazies. 
In der ersteren sind vorherrschend 0. vesiciilaris und Villei, die 
besonders fiir das untere Maastriehtien leitend ist, Trigonoarca multi- 

dentata und Roudaireien. Man kann deshalb diese Schichten als 
Trigonoarca- oder Villei-Schichten bezeichnen. In der Cephalopoden- 
Fazies linden sich Baculites syriacus, Bostryclioceras polyplocitm und 
Anisoceraten: Anisoceras- oder Baculitesschicht. In dieser Beziehung' 
zeigt die nordagyptische Entwickelung Ahnlichkeit mit der sltdindischen, 
wo die jungsenone Valudayur-Gruppe in einer ammonitenreichen Aus- 
bildung mit Baculiten und Anisoceraten und in einer ammonitenarmen, 

den Trigonoarca-Schichten, auftritt. 
Das obere Maastriehtien umfasst die Overwegi-Schichten, ge- 

kennzeichnet durch die in Nordafrika weitverbreitete Exogyra Over¬ 

wegi. Sie gehoren nicht ins Danien, wie vielfach, so von Zittel, 

angenommen wurde. Denn die Schichten mit Ex. Overwegi ent- 
halten noch nicht Nautilus danicus, der erst in den daruber folgenden 
Horizonten auftritt. 

Die Schichten sind im rechtsnilischen Agypten, im Gegen- 
satz zu ihrer weiten Ausbreitung in der libyschen Wiiste, nur ktlmmer- 
lich mit Liby cover as Ismaeli, Ex. Overwegi im Wadi Zeran und an 
anderen Orten entwickelt. Zittel (109) hat in der obersten Kreide 
der libyschen Wiiste, die dort in den Oasen Farafrah, Dachel und 
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Charge liber dem nubischen Saudstein ruht und bedeutende Machtig- 
keit zeigt, 3 Horizonte ausgeschieden: 

a) Schichten mit Exogyra Overwegi: Sandsteine, bnnte Tone, mit 
Steinsalz- mid Gipsgehalt. 

b) Blattertone, griinliche und aschgraue feinschieferige Tone. 

c) Schneeweisse geschichtete harte Kalke und erdige Kreide. 

Znr Giiedernng Zittels ist zn bemerken, dass sich diese drei 
Horizonte dnrch ihren Fossilinhalt nach Wanner (104) nnd Quaas (93) 
nnr nnwesentlich nnterscheiden. Es ist nach ihnen der abweichende 
petrographische Habitus der einzelnen Horizonte dieses fannistisch recht 
einheitlichen Komplexes nnr die Folge rasch wechselnder Absatzbe- 
dingnngen, einer Wanderung der Fazies, nicht aber dnrch die zeitliche 
Anfeinanderfolge der Schichten bedingt. Mit dieser Ansicht stimmen 
anch die neneren Arbeiten, so von Beadnell, ivohl tiberein. 

Alls ansseren Grhnden empfiehlt sich eine Einteilnng in die nnteren 
sandigen Ore?nrepz-Schichten nnd die hangenden, kalkigen Blattertone 
nnd weissen Kalke. Blattertone und weisse Kalke greifen verzahnend 
ineinander. Die OreinrepGSchichten entsprechen' dem oberen Maas- 
trichtien (= nnterem Danien Blanckenhoens), die iibrigen Horizonte 
dem Danien. 

Die Fossilien zeigen eine Mischfanna kretazisch-tertiarer Formen; 
so ist z. B. Corhis cf. lamellosa nicht zn nnterscheiden vom Typns 
ans dem Pariser Grobkalk, Ostrea Osiris nachstvenvandt mit Ostrea 

inuliicostata. Am scharfsten tritt der tertiare Charakter bei den 
Gastropoden hervor; Turritella Forgemolli geht ins Eozan liber. 

Nahe verwandt sind die jlingsten Kreidebildnngen Shdindiens; 
8 Arten, z. B. Nautilus danicuSy Corhula striatuloides, Plicatula 

instabiliSy Turritella gemmay sind gemeinsam. Ebenso sind die Be- 
ziehnngen zn Tunis nnd Algier hervorznlieben 

Tunis. 

(84, 85; 86, 88, 89, 90, 102.) 

Gen Oman. Wie in der nnteren Kreide lasst sich anch im 
Cenonian von Tunis (ebenso in Algier) ’ eine nordliche bathyale nnd 
eine slidliche neritische Fazies trennen, zwischen denen vermittelnde 
Typen bestehen. Seine nntere nnd obere Greuze ist nnr schwer zn 
ziehen, da allmahliche Gbergange nach oben nnd nnten vermitteln, 
sich ausserdem eine cenomane Transgression nnr im anssersten Shden, 
nnd nicht einmal mit Sicherheit, nachweisen lasst; denn hier trans- 
grediert vielleicht schon das Albien hber palaozoische Schichten. 

In der bathyalen Fazies bietet das Cenoman eine einformige 
machtige Serie von wechsellagernden Kalken nnd ^lergeln dar. Es 
beginnt mit dem Vraconnien (Dj. Bargon), dem einzigen fossilfhhrenden 
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Horizonte, der eine reiche Fauna pyritisierter Ainmoniten geliefert 
hat (Placenticeras VJiUgiy Tumlites costatusy BacuUtes haculoides). 

Im zentralen Tunis, wo die neritische Fazies init iiberwiegend 
Muscheln und Seeigeln neben einzelnen Ainmoniten herrscht, hat 
Pervinqiere 4 Zonen unterschieden: 

a) Zone init lurr. Bergeriy Morton, inflatiimy Seeigeln. 
b) Zone mit Ac. rotomagensCy zahlreichen Seeigeln und Austern. 
c) Zone mit ThomasineUa punica (einer Foraminifere). 
d) Zone mit Neolohites Vihrayeanus, Heterodiadema libycum. 

Eine typische Entwickelung geben Dj. Meghila, Founi el Guelta 
und Semama. Im zentralen Tunis wie im sudlichen (Gafsa) ist das 
Cenoman, das sich mit einer fast gleichen Fauna bis in die Sahara 
verfolgen lasst, als eine bis 500 m machtige Folge von wechsellagernden 
Kalken und Mergeln entwickelt, die ersteren oft dolomitisch, die 
letzteren haufig gipsfiihrend. Sehr fossilreich in seiner ganzen Aus- 
dehnung ist seine auffalligste Eigenschaft der Reichtum an Ostreen, 

z. B. 0. SygjhaXy flabelJata, olisoponensis. Nach Siiden wird das 
Cenoman gipsreicher und tragt lagunaren Charakter; es mischen sich 
marine und brackische Typen. Die obersten Banke — vielleicht 
schon Turon — zeigen ofter koralligene Einlagerungen mit Korallen, 
Spongien, sehr zahlreichen Seeigeln und Rudisten. 

Turon. Es folgt konkordant tiber dem Cenoman; die Grenze 
zwischen beiden bleibt jedoch haufig unsicher. 

Im Norden von Tunis ist Turon nicht sicher festgestellt. Am 
Dj. Bou-Kournine fand sich BiradioUtis lumbidcalis in weissen, halb- 
kristallinen Kalken. Die bathvale Fazies scheint im Turon zu fehlen, 

%/ 

das einer Yerflachungsperiode des Meeres entsprechen wird. 
Im zentralen Tunis teilt Perqtnquiere das Turon in Unterturon 

mit mergelig-kalkiger Ausbildung und Ainmoniten, so Pachydisciis 

peramplusy Mammites nodosoides\ und Oberturon mit Hippuriten- 
und Inoceramenbank. Diese Zweiteilung ist etwas problematisch, 

da Hippuriten an vielen Orten fehlen, wo eine Rifffazies nicht auf- 
tritt. — Vom Dj. Meghila stammt eine reiche Fauna ,,kryptogener‘‘ 

Ammoniten mit den Genera Mammitesy Fagesiay PrionotropiSy Vas- 

coceras, Pseudotissotia usw. Ihr plotzliches Erscheinen im Turon 
hangt wohl mit der Eroffnung neuer Merresverbindungen nach SO. 
zusammen. ^terkwtirdig sind in dieser Fauna Formen, die als Kon- 
vergenzen an jurasische und altkretazische Arten erinnern, z. B. an 
Stephanoceras coronatum. 

In Siidtunis (Feriana) bis zur Sahara nimmt wie im Cenoman 
das Turon mehr und mehr einen litoralen und koralligenen Charakter 
an; die Cephalopoden verschwinden. 

Sen on. Es besitzt in ganz Tunis weite Verbreitung und be- 
deutende Machtigkeit. Seine unteren Zonen zeigen sich haufig trans- 
gressiv, wahrend sich die einzelnen Horizonte konkordant folgen. 
Die Fauna hat eine betrachtliche Anzahl Arten mit dem Turon ge- 
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meinsam. Im Gegensatz zu diesem dehnt sicli die bathyale Fazies 
nach Siiden aus und drangt die neritische ziirlick. 

Pervinquiere untersclieidet im Senon 2 Haupt- mid 2 Xeben- 
fazies, die er kartographisch (S. 140) dargestellt hat. Jede zeigt 
eine eigentiimliche Fauna und mit den angrenzenden gemeinsame 
Arten. 

Die bathyale Fazies herrscht in Nordtunis nnd in der Umgebung 
der Stadt Tunis. Uber ihre Ausbreitung ist wenig bekannt. Fossilarme, 
belle Kalke tiberwiegen neben Mergeln. Inoceramen (I. halticus), 

Foraminiferen und bestiininte Seeigel, von denen einzelne auch aus 
der italienischen Scaglia angefuhrt werden, kennzeichnen die Fauna. 
Haug beinerkt, dass die Sediinente der Scaglia Venetiens und des 
Apennins in derselben Geosynklinale abgesetzt worden sind. Am Dj. 
Ahnar liegt das obere Senon mit Lambertiaster Auberti transgressiv 
itber Cenoman. 

Die zentrale neritische Fazies, ungefahr bis zur Breite von 
Kairouan reichend, fiihrt bis 300 m machtige, pyritreiche Mergel, in 
die sich nach oben Kalke einlagern. Vertreten sind: 

a) Coniacien mit Alter aster Feint, der ubrigens bis ins obere 
Senon geht; 

b) Santonien mit Mortoniceras texanum. Es ist am Dj. Selbia 
und Sidi-Abd-el-Kerim mit einer Fauna kleiner pyritisierter Am- 
moniten entwickelt, die Beziehungen zu Sildindien zeigt. Pacliy- 

discen tiberwiegen, daneben kommen Lytoceraten {epigonnm), Pliyllo- 

eeraten {Forbesiannm), Hauerieeraten {Rembdd) vor. Die Zusammen- 
setzung der Fauna erklart sich im Verein mit dem lithologischen 
Charakter der nach Norden zu kalkreicher werdenden Mergel aus 

der Annaherung an das tiefere ndrdliche Senonmeer. 
c) Unteres Campanien ist nicht geniigend auszuscheiden. Das 

obere (im Sinne Pervinquieres, wohl schon dem Maastrichtien ent- 
sprechend) enthalt Hamites Wernickei, Bostrychoceras polyptocum, 

Beide Zonen sind schwer trennbar. Das Xiveau mit Bostr. polyplocuin 

ist sehr konstant. 

d) Das Maastrichtien enthalt BacuUtes rertebralis. 

e) Das Danien geht allmahlich, wenn auch nicht tiberail, in das 
untere Eozan itber. 

Das untere Senon ist gnt entwickelt bei Sidi-bou-Ganem und 
Sif-er-Ehab. Die Schiclitenfolge des letzteren lasst tlber Turon mit 
Hiptpurites Reqitieni 9 Horizonte nnterscheiden: a) gelbe Mergel mit 
Kalkbanken 10 m; Hemiaster aff. Fourneli’, b) rote Kalke 3 m; 
c) gipsfiihrende gelbe Mergel, sandige Kalke, sehr fossilreich, mit 
ceratoiden Ammoniten, 50 m; d) Lumachellenkalke mit Ostrea 

Boitclieroni und fossilleere Mergel, 10 m; e) Mergelkalke mit Rou- 

daireia Forbesiana: f) verschiedenfarbige Mergel 60 m, mit kalkigen 
Banken und sandigen Linsen, mit Turriliten; g) Mergel und Kalke 
mit Peroniceras MargaefiO m; h) jMergel mit Mort. Bourgeoisi 30 m; 
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i) Mergel 30 m. Dariiber folgeii weisse Kalke niit Bostr. p(jhjplocuin 

des obereii Senon. 
Dieses findet sich besonders bei El Kef, Zanfour, Es Beiiaiii 

niit Bostr. polyplocur}i, Terehvatula cornea und Inoceramns Crlpsli. 

Es zeig’t am letzten Orte machtige, kompakte belle Kalke, unten mit 
Mergellagen, sich nacb oben niehr und mebr von diesen befreiend. 

Die siidliche Fazies ist im wesentlichen tonig und ist reich an 
Ostreen als neritischen Elementen. 

a) Das Coniacien, besteliend aus bis 500 m maclitigen Mergelii 
mit Kalkbanken, enthalt sehr zahlreich Seeigel {Hemiaster und 
Periaster, wahrend der zentrale Micraster selten wird) und Austern 

(0. Bouclieroni und dichotoma), daneben Mortoniceras Emscheris, 

Barroisiceras, Die Ammonitengenera Tissotia, Hemitissotia, Hetero- 

tissotia mit ceratoiden Suturlinien sind auf die neritisclie Fazies 
bescbrankt. 

b) Das mergelige Santonien enthalt 3£ort. texanum; im Gegen- 
satz zur zentralen Ubergangsfazies fehlen Lytoceraten und Phyllo- 

ceraten hier bereits vollstandig. 

c) Das kalkige Campanien ist bezeiclmet durch Mort. delawarensey 

Bostrychoceras polyplocum und Ham. Wernickei. 

d) Das Maastrichtien (Bir Magueur) flihrt Bac. cf. haculoides. 

e) Das Danien scheint zu fehlen. 

Diese siidliche Fazies ist besonders in den Ketteii von Feriana 
und Gafsa entwickelt. Sie lasst sich bis in die Sahara hinein ver- 

flogen, wo sie grosse Verbreitung besitzen muss. 

Algier. 

6—12, 20, 21, 22, 3d, 35, 83, 87, 91, 92. 

Gen Oman. Das Cenoman besitzt eine weite Ausbreitung in 
Algier, sowohl im Kiistenatlas wie in den Hochplateaus und bis zur 
Sahara hin. Bis 500 m machtig werdend, zum Teil sehr fossilreich, 
besteht es aus wechsellagernden Mergeln und Kalken. Das Vraconnien, 
konkordant tiber Gault, fiihrt am Oued Cheniour in geschichteten, 
bituminosen Kalken pyritisierte Ammoniten wie Pliyll. Yelledae, Tetrag. 

Timotheaniis, Mort. inftatum. Die Fauna gleicht der des zentralen 
Tunis, Madagaskars und der indischen Utatur-Gruppe. Lytoceraten 

und Pliylloceraten liberwiegen mit 50 ^/o und bezeugen den bathyalen 
Charakter der Ablagerung. Blayac unterscheidet am Oued Cheniour 
zwei Niveaus; das obere entspricht bereits dem Cenoman mit Ac. 

cf. rotomagense, Tiirr. costatus. 

Das Cenoman ist im Gegensatz zum Vraconnien im Becken der 
Seybouse bereits neritischer geworden. Hier finden sich Seeigel wie 
Discoidea cylindrica. Weiter in Siiden wird es rein neritisch. 
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In cler Provinz Algier ist das Cenoman typiscli entwickelt bei 
Anmale, allerdings in einer nicht rein bathyalen Fazies. Peron 

unterscheidet bier: iiber Albien folgen 1. Kalke, Mergel init Mort. 

inflatum, Turr. Bergeri\ 2. dickbankige Mergelkalke mit Echiniden 
{Disc, cylindrica), Ac. rotomagense; 2. Schiefrige Mergel mit kleinen 
pyritisierten Fossilien : Scaphites aequalis; 4. Knollenkalke mit Sauva- 

gesia Nicaisei nnd zahlreiclien Seeigeln; 5. Mergel mit Disc. Forge- 

moli; 6. Kalke mit Ejnaste?^ Villei; 7. Kalke mit Epiaster Henrici 

nnd Ac. AlanteUi\ dariiber liegt Tnron mit Hippnriten. 
Im Massiv von Blida (34) lierrschen wohlgeschichtete Mergel nnd 

Kalkbanke mit Kieselknollen nnd wenigen Fossilien {Ac. Mantelli) 

vor. In der Provinz Oran (Kef el Golea) zeigt das wenig bekannte 
Cenoman eine ahnliche Fazies (Gentil). 

In neritisclier Ansbildnng kommt Cenoman in der Prov. Constan¬ 
tine s^or bei Bordj Messaond nnd Bon Tlialeb. Ficheur nnterscheidet 
in dem 300 m machtigen, konkordant iiber deni Ganlt, diskordant nnter 
Senon liegenden Cenoman: 1. grane Mergel nnd Kalke; 2. fossilreiche 
Mergel nnd Kalke; 3. Mergel mit 0. Mermeti; 4. Riff kalke mit 
Caprinula\ 5. Mergel nnd Kalke mit 0. africana nnd Mermeti. 

Im stidlichen Teile der Prov. Constantine: Tebessa, Krenchela, 
Batna, Biskra besitzt wie in den tibrigen Prosdnzen nnd in Tnnis 
das Cenoman weite Verbreitnng. Besonders fossilreich ist die Um- 
gebnng von Batna. Profile dnrch die selir wechselnde Schichtserie 
sind von Coquand (20) nnd Peron gegeben worden. An Ammoniten 
werden erwahnt: Ac. rotomagense nnd Mantelli, Turr. costatus; nnter 
den Mnscheln sind Ostreen reich vertreten, nnter den Seeigeln Hetero- 

cliadema libycum, Hemicidaris batnensis; anch Korallen linden sich. 
In der Prov. Alger bei Bon-Saada hat Peron in dem mehrere 

hnndert Meter machtigen Cenoman liber dem Albien in Mergeln nnd 
Kalken nicht weniger als 12 Zonen nnterschieden. In der Prov. 
Oran teilt Welsch das Cenoman ein in: 1. Mergel, Kalke mit Mort. 

inflatum\ 1. desgl. mit 0. africana', 3. mergelige Kalke mit 0. 

fiabellctta', 4. desgl. mit 0. Syphax; 5. Mergel mit 0. Mermeti', 6. Kalke 
mit 0. olisoponensis (105, 106). 

Tnron. Es hat sich wegen seiner Fossilleerheit nnd seiner, 
dem Cenoman ahnlichen Ansbildnng in Algier nnr an wenigen Orten 
ansscheiden lassen. Das Tnron entspricht, wie in Tnnis, einer Periode 
geringerer Meerestiefe. Es kennzeichnet sich vielfach dnrch machtige 
Rndistenkalke. 

Der Kalkfelsen von Constantine mit Hippurites cornu-vaccinum 

ist, wie schon Coquand bemerkt, Tnron. Am DJ. Chettabah zeigt 
sich eine Folge von liber dem Cenoman liegenden Kalken mit 
BiradioUtes lumbricalis, fossilleeren Mergeln, dickbankigen Kalken 
mit Sauvagesia Souvagesi, dariiber senone grane Mergelkalke mit 
Ostreen (Peron). Tnron findet sich weiter reich entwickelt bei Tebessa 
nalie der tnnesischen Grenze als Fortsetznng des tnnesischen Tnron, 
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im Massiv von Aures, bei Krenchela, Batna. Bei Batna sind in 
wechsellagernden Mergeln und’ Kalken Seeigel (Hemiaster africanus)^ 

Ostreen nnd Hippuriten (H. cornu-vaccinum) enthalten. Die gleiche 
Entwickeliing lasst sick nach Westen in die Provinzen Alger (Bou- 
Saada) und Oran (Geryville) verfolgen. 

Sen on. Im Norden der Prov. Constantine reprasentieren belle 
Kalke init Seeigeln Guettaria Angladei und Inoceramen nach 
Blayac (8) das Campanien. Konkordant liber diesen Kalken folgen 
graue Mergel (Bordj Sabhal) oder blauliclie Kalke (Medjez-Amar) mit 
einer Fauna kleiner Seeigel, die ineist schon aus der Scaglia des 
Apennin und aus Nordtunis bekannt sind: Ovulaster Auberti, Lam- 

hertiaster Auberti'^ sie entspricht dem Maastrichtien. Aus der Urn- 
gebung von Constantine konnte Pervinquiere Gaudryceras Kayeiy. 

Baculites vertebralis, Bochianites superstes der gleichen Stufe bestiin- 
men. Vielleicht ist aueh das Danien vertreten. 

Weiter im Stiden land Blayac neritische Schichten mit Micraster 

Peini, Eadiolites angeoides^ Mort. texamim, dariiber Inoceramen-Kalke 
mit Seeigeln. 

Als graublaue schieferige Mergel oder schwarze Mergel mit Ein- 
lagerungen von Inoceramenkalken ist das Senon machtig entwickelt in 
Kabylien, hn Massiv von Blida, von Miliana. Ficheur (34) nennt 0. 

vesicularis, proboscidea, Micraster Peini. Das Danien besteht nach 
Ficheur aus grtinlichen Tonen und Sandsteinen mit Pachydiscus cf.. 

Gallicianus. 

In der Prov. Oran ist das Senon bei Kef-el-Goleah reprasentiert 
durch dunkle schieferige Tone mit Mergelkalklinsen ohne Fossilien,. 
derselben Fazies wie im Massiv von IMiliana. 

Die neritische Entwickelung zeigt sich bei Bou-Thaleb. Das 
Senon liegt hier diskordant liber Cenoman; es ist ausgebildet als 
rote sandige Konglomerate, Mergel und Kalke (35). Im Massiv von 
Aures beginnt das Senon ebenfalls mit Konglomeraten, die in sandige 
und mergelige Kalke iibergehen. Von Msilah (Prov. Const.) ftihit 
Peron ein vollstandiges Profit durch das Senon an; liber turonen 
Kalken liegt eine machtige Serie von jMergeln und Kalken, reich 
an Seeigeln und Ostreen (Boucheroni, Overivegi) neben einzelnen 
Ammoniten wie Tissotia Fourneli und Mort. texanum, die das ganze 
Senon vertritt; dariiber folgt das Tertiar. 

In der Prov. Oran: bei Tiaret und Frenda wird das Senon,. 
transgredierend, durch Konglomerate, gipsflihrende Mergel und 
dolomitische Kalke vertreten (105). 

Marokko. 

(14, 45, 58, 59.) 

In Nord-Marokko ist in der Umgebung von Tanger das Cenoman 
nach Brives als Mergelschiefer und -kalke ausgebildet. Desguin und 

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



362 11. Besprechungen. 

Bleicher sammelten im Senon von Tanger in Inoceramenkalken 0. 

Syphax nncl 31ermeti (45). Ans dem Senon werden Hemiaster Fourneli 

und 0. Nicaisei genannt. Gentil (45) erwalint neritisclies, fast 
litorales Tnron ans dem Gebiete der Sclianja init Mytilus ornatus, 

transgredierend tiber Lias und als belle inergelarme Kalke ansge- 
bildet, dariiber mergelige Kalke (des Senon) init 0. ijrohoscidea. 

Besser bekannt ist die obere Kreide am Nordabhang des Hoch- 
Atlas. Cenoman, hanfig diskordant liegend, erwahnt mehrfach Brives, 

ebenso Lemoine nnd Gentil; es bndet bier eine weite Verbreitnng. 
BRIVES gibt vom Dj. Hadid (Ain el Hadjar) folgendes Profil: iiber 
Sanden des Albien folgen 1. sandige Kalke mit Acanth. ManteUiy 2. Sand- 
steine nnd Kalke mit Gastropoden, 3. weisse Mergel, 4. Mnschelkalke, 
5. Konglomerate; das Ganze ist 50 m macbtig. An der Basis des 
Cenoman erscheinen in der Ebene von Marrakesch Gipse, was anf 

lagnnare Beschaffenheit dieses Gebietes von Anfang des Cenoman 
-dentet. Im Atlas ist das Cenoman dnrch eine kalkige Formation von 
5—600 111 Maclitigkeit reprasentiert (0. fiahellata, Mermeti). Im 
Lande der Sns fiiliren sandige Kalke tiber Gault, 0. Syphax. 

Tnron ist vielleiclit angedentet dnrch Kalke mit Astarte Seguenzae 

{Oned Tidsi, Ajnnda). 
Im Senon bei Mogador fand Brives 3Iort. texanum. 

Afrikanische Wusteutafel. 

Die afrikaniscbe Wiistentafel beginnt am atlantischen Ozean nnd 
setzt sich bis tiber das Rote Meer binans fort. Zn ihr gehoren die 
siidlicben Gebiete von Marokko, Algier und Tunis jenseits des Hoben 
nnd Saharischen Atlas, Tripolis nnd Agypteii; letzteres wurde bereits 
besprochen. Das ganze Gebiet ist ansgezeicbnet dnrch borizontale 
Lagernng seiner mesozoiscben Sedimente, die zwar vielfach gestort, 
aber nirgends gefaltet sind. Die Kreide tindet bier eine sehr weite 
Verbreitnng. Es sind alle Horizonte der oberen Kreide vertreteii; 
jedocb gewinnen ihre jiingeren Bildnngen die grosste Ausdehniing. 
Die nntere Kreide diirfte, vielleiclit mit Aiisnahme des Albien, ganz 
feblen. 

Tripolis (65). Das Albien felilt bier. Die obere Kreide wiirde 1851 
von OvERWEG (18, 4) entdeckt, spilter dnrch Expeditionen von Dlivey- 

RiER, Vatonne nnd Rohlfs weiter bekannt. Anf Cenoman deiiten 

(Nordabfall des grossen tripol. Hochplateaiis) die Fiinde von Hetero- 

diadema libycitin; bei Gbadames soil Ac. rotomagense vorkommen. 
Trigonia Beyrichi nnd Rudisten (in Kalken, scbieferigen Sandsteinen) 
gehoren wohl znni Tnron. Bei Msellata, sostl. von Homs, fand 
ViNNAssA HE Regny ill gelbeu, kompakten Kalken Caprinula Sharpeiy 

Saitvagesia Arnaudi, SphaeruHtes Q,f. pateray RadioUtes lusitanicus und 
Orbitolinen; diese Fauna zeigt nacb Parona (82) Beziebnngen zu den 
inittel- nnd obertiironen Riidistenkalken von Portugal nnd des xVpennin. 
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Besser sind wir tiber das Senon von TripoliB unterrichtet. 
Vatonne^ Rohlfs, Overweg erwahnen es von verschiedenen Orten 
(Ghadaines, nnteres Senon mit Ostrea BoucJiero7ii, oberes Senon mit 

0. santonensisWadi Tagidscha, Seinsem). Maastrichtien ist 
dnrch Rohlfs Profil voin Dj. Tar (Oase Djufra) bekannt; bier fo]gen 
ilber eisensclinssigen Mergelkalken nnd gipsfilhrenden Sandkalken 
sehr versteinernngsreiche neritische Bildnngen, die als 1. harte gell)e 
Kalke mit Ex. Overioegi, 2. weiclie gelbgrane Mergelkalke mit 
{Cai^dita Beaumonti nnd lihyca, 3. harte reine Kalke mit Gastropoden, 
4. weisse feinerdige Kalke mit 0. cf. Osiris, 5. harte weisse Kalke 
ausgebildet sind. Das Maastrichtien von Tripolis schliesst sich in 

seiner Ausbildnng eng an die Nachbargebiete an; die Fauna, in der 
Ammoniten fehlen, ist verwandt mit der libyschen, von Tunis mid 

Algier. 

Algier nnd Tunis. Unterkreide fehlt bis anf Albien, das 
vielleicht in einer sandigtonigen Formation, teils von roter Farbe 
(Oraiij enthalten ist, die ofter nnter Cenoman erscheint. Znm Albien 
rechnet Haug (52) eine im Shden der Prov. Constantine bei Djona 

von Foureau gefundene interessante Fauna von Fischen nnd Reptilien 
Selachier, Plati/spondyhos Foureaui, Teleostier, Ceratodus. 

Das Cenoman wird von verschiedenen Orten angeflihrt; es enthalt 

fast tiberall Heterodiadema Hbycuin, 0. flabellata, olisoponensis, columba, 

vereinzelt auch Ac. Mantelli. Es tindet sich in der tunisischen und 

algerischen Sahara. Bei Temassinin sammelte Roche die genannten 
Fossilien. Zwischen El-Golea und dem Plateau von Tinghert, im 
Westen von Temassinin, enthalt das Cenoman nach Rolland eine 
machtige Folge von gipsfiihrenden Mergeln, Kalken und Sandsteinen. 

Zwischen Ahedjren und Oahnet fand Duvfwrier Ac. Alantelli. 

Von Temassinin wird auch Turon erwahnt. Von El Goleah 
fiihrt Rolland (95) Thomasites RoUandij Vascocei^as Durandi, Radiolites 

Lefebvrei aus mergeligen Kalken an. 

Senon. In dolomitischen Kalken kommen bei Temassinin 0. 

vesicularisy Micraster Leskei vor. Bei El Golbah finden sich 0. 

Bouclieronij dicliotoma. 

Die hoheren Etagen der oberen Kreide sind erodiert. 

Westafrika. 

Die Transgression der (mittleren) Kreide, die sich an beiden 
Ktisten des Atlantischen Ozeans bemerkbar macht, erstreckt sich im 
uquatorialen Westafrika bis tief in den Sudan und das Nigerbecken 
hinein, wahrend sie an der stidlichen Westkiiste wie auch an der 

Dstkliste Afrikas nur die Ktistengebiete tibertiutet. 

Von den K a n a r i s c h e n I n s e 1 n ist neuerdings Cenoman dnrch 

CoTTREAu und Lemoine angezeigt worden (23). 

Geologische Rundschau. 11. 25 
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Senegal. D’Orbigny erwahnt das Yorkommen von Mort. 

inftatiim. Auf Maastrichtien dentet der Fund von PTiysaster inflatus 

bei Dakar in graublanen Tonen. 

Sudan. Zwisclien dem Massiv von Air nnd Zinder bedecken 
nach Chudeau (19) Tveite Strecken die Tegaina-Scliichten, z. T. 
wohl mariner Entstehung nnd horizontal gelagert, die sich znsammen- 
setzen aiis violetten nnd grtinen Mergeln, Tonen mit Resten meso- 
zoischer Dinosanrier, Tonen mit fossilen, vor der Unterkreide nicht 
vorkommenden Holzern (Cedroxylon), verschieden farbigen nnd 

kornigen Sandsteinen. Das Alter der Tegama-Schichten, die den 
nnbisclien Sandsteinen Agyptens ahneln, bleibt nnsicher; es handelt 
sich nm nntere Kreide, vielleicht Albien. Sie werden in Damergon 
konkordant hberlagert von roten Sandsteinen mit Ostreenlnmachellen 
nnd griinen, gipsfhhrenden Tonen mit fossilreichen Kalkbanken. Ihr 
Alter ist nicht zweifelsfrei; die Ostreen sind schwer zn bestimmen, 
dagegen weist Vascoceras Couvini anf nnteres Tnron. 

Obere Kreide wird sich nach Rohlfs bei Bilma (Sandsteine) finden 
nnd bei Agadem (Kalke). Von Zan Saghair brachte Moxteie Xoet- 

lingia Monteili, wohl ans dem Maastrichtien. Im Siiden des Adrar- 

^lassifs vnrden Cardita Beanmonti, im Tale der Telemsi 0. Pomeli 

nnd Nicaisei gefnnden. Die Erwahnnng von vielen anderen Orten 
zeigt die grosse Yerbreitnng der oberen Kreide im Sudan. — In 
Nigeria kommen tnrone Ammoniten bei Gongila (11^^ n. Br., 9® ostl. L.) 
vor. H. IYoods (108 a) beschrieb diese (Vase, iiigeriense, gongilense) 

ganz nenerdings. 

K a me run. Untere Kreide scheint in N.-W.-Kamernn ziemlich 
verbreitet zn sein. Jaekel (54a) hat ans schwarzen Tonschiefern vom 

iMamfe-Bache Reste von Chirocentriden {Proporthens Kameruni) be- 
schrieben, die nnterkretazisch sein sollen. 

Die obere Kreide des Mnngo-Flnsses nnd ihre reiche Fanna ist 
mehrfach, so von v. Koenex (61) nnd Solger (101), nenerdings von 

Harbort nnd Guillemaix (48)bearbeitet worden. Drei Kilometer ober- 
halb Mnndame tritt der Mnngo ans dem kristallinen Gebiet in das 
sedimentare Khstenvorland. Die Schichtenserie besteht znnachst ans 
Sandsteinen nnd Konglomeraten, dartiber ans einer nnnnterbrochenen 
nnd nngestorten Folge von Sandsteinen, Mergel- nnd Tonschiefern 
nnd Kalkbanken in vielfacher Y^echsellagernng. Die in den i\Inngo- 
Schichten enthaltene Ammonitenfanna mit den Genera Puzosia, JSeo- 

ptycliites, Peroniceras^ Mortoniceras, Tissotia, Pseudotissotiay Roplitoides 

nnd Barroisiceras zeigt neben einer reichen Mnschelfanna, dass hier 
das Tnron mit Puzosia denisoniana, Neoptychites teJingaeformis nnd 
discrepans nnd das Coniacien mit Peroniceras subtricarniatum^ Barr. 

HaherfeUneri, Tissotia Tissoti vertreten ist. Harbort ist der Ansicht, 
dass nnr das letztere vorliegt. Die Fauna zeigt wichtige Beziehnngen 
zn Nordafrika. Im Tnron begann in Kamernn eine Transgression. 
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Von Rio Muni bis Angola, tlber die an der Westktiste von der 
spanischen Kolonie Rio Muni bis znr portngiesischen Kolonie Angola 
auftretenden Kreidescliichten, die dnrcli Reiseberichte nnd Facharbeiten, 
so von Choffat, Kossmat (63), Szajnocha, Gurich, Almonte bekannt 

geworden sind, hat Choffat (16) eine gate Ubersicht gegeben. 

Die sedimentare Kitstenzone, die ans Sandsteinen zweifelhaften 
Alters, Kreide, Tertiar nnd jungen Deckschichten besteht nnd anf 
kristallinen Gesteinen auflagert, bildet ein Band von nnregelmassiger 
Breite, das zwisclien 8—150 km schwankt nnd im Siiden der grossen 

Fisch-Bai vollstandig verschwindet, wo das Kristalline an die Ktiste 
herantritt. 

Nach Choffat sind gewisse Sandsteine {gr'as hitumineiix) wohl 
schon znr Kreide zn rechnen. Diese findet sich in Angola von der 

Miindnng des Dande bis zu der des Nicolan, vielleicht anch bei 
S. Bento do Sul nnd in der ganzen Fischbai. tlber ihre Tektonik 
ist wenig bekannt. Ihre Lagernng ist fast horizontal, Verwerfungen 
nnd Transversalverschiebungen scheinen haufig zu sein. 

Choffat gliedert die Kreide der siidlichen Westktiste folgender- 
massen: 

1. Albien (von Grande-Dombe): Schichten mit Pholadomya 

pleuromyaeformis; Mergel mit einer reichen Fauna kleiner Gastropoden 

und Lamellibranchiaten, einzelnen Seeigeln und Ac. mamillare. 

2. V r a c o n n i e n. Dieses ist seit langem durch Szajnocha (97) von 
den Inseln Elobi (1® n. Br.) bekannt. Er beschrieb von hier aus 
hellgrtinen, feinkornigen Sandsteinen, wie sie almlich auf dem nahe 
liegenden Festlande am Muni und von Gabun entstehen, Mort. infiatum, 

elohiense, inflatiforme und Lenzi. 

Von dieser sandigen Fazies abweichend ist die in Angola 

herrschende tonig-kalkige, z. T. auch kalkig-oolithische bei Colum- 
bella, Lobito, Egito mit einer reichen Fauna an grossen Ammoniten. 

Enter diesen sind die Schlonbachien (Mort.) stark vertreten (Mort. 

infiatum und 9 andere Arten), daneben Desmoceras, Fhylloceras, 

Lytoceras, Puzosia, Hamiten und Anlsoceraten. Ein Vergleich dieser 
Ammonitenfauna mit der indischen Utaturgruppe zeigt, dass beiden 

vier Arten: Mort. infiatum^ cf. gracilUmum, Stoliczkaia dispary Puzosia 

cf. planulata gemeinsam sind. 

3. Cenoman. Zu ihm gehoren in Angola grtinlich-weisse 

Sandsteine, Choffats Schichten mit Cyprina Ivensi^ deren Fauna aus 
unbestimmbaren Gastropoden und Muscheln zusamniengesetzt ist. 
Cenoman, Oder vielleicht schon turon (?), sind die weissen oolithischen, 

koralligenen Kalke mit Actaeonella Anchietai und Nerinea Capelloi. 

In Batu (im Rio Muni-Gebiet) hat Brousseau nach Almonte in 

einem harten glaukonitischen Sandstein Ac. rotomagense gefunden. 

4. Turon. Ausser den schon genannten, vielleicht turonen 

Korallenoolithen von Angola ist turon wohl die von Almonte auf 

25* 
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der sildostlich der Elobiinseln liegenden Insel Corisco gefnndene 
Fauna mit Prionotropis Woolgari. 

5. Senon ist an der Westkiiste wohl vorhanden, aber sicher 
nicht festgestellt. Choffat rechnet hierher in Angola (Grande^Dombe) 
Sandsteine mit 0. olisoponensis, die aber gewohnlich aus dem 
Cenoman erwahnt wird; ferner Sandsteine mit Cardita Baronneti und 
Sandsteine mit Roudaireia Forhesi und Ostrea Baylei (Maastrichtien ?). 

Baculiten sind durch G. Mullee von Senza-do-Itombe bekannt 
geworden. 

Es sind somit vom Rio Muni bis zur Greuze von Angola Kreide- 
schichten vom Albien bis zum (obersten?) Senon entwickelt. Der 
petrographische Charakter weist auf tiberwiegend kiistennahe Bildungen 
(Sandsteine, unreine Kalke, Korallenkalke; Pflanzenftihrung), wenn 
auch eigentliche Litoralbildungen nicht gefunden sind. Im einzelnen 
bleibt hier noch vieles ungewiss. Aber die Feststellung, dass marine 
mesozoische Sedimente mindestens vom Albien ab in der siidlichen West- 
kiiste des Kontinents zur Ausbildung kamen, dass sie gewisse Be- 
ziehungen zur sudindischen Kreide verraten, lasst wichtige Schltisse 
zu auf die Zerstorung des africo-brasilianischen Kontinents. 

Zu erwahnen ist, dass auch in Deutsch-Siidwest-Af rika 

obere Kreide vorkommt^). 

b fiber diese wird in Kiirze eine Yeroffentlichung von Joh. Bohm er- 
scheinen. 
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