
 
 
 
 

Diverse Berichte 



Briefwechsel.

Mittheilungen an Geheimenrath v. Leonhard gerichtet.

Innsbruck^ 25. Februar 1859.

Sie erhalten anbei die Anzeige eines Unternehmens, dessen Leitung ich

mit Vergnügen übernommen habe, da ich nicht zweifle, dass es keineswegs

,

ohne Verdienst sey, unsere Alpen auch sachlich den Forschern zugänglich

zu machen. Die Rede ist von

:

Gebirgsarten-Suiten aus den zentralen und nördlichen

Kalk-Alpen Tyrols.,

welche die hiesige Kunst-Handlung von Jon. Gross veranstalten wird. Eine

systematisch geordnete Suite von hundert Arten und Abänderungen aus den

Gruppen des Gneisses, Glimmerschiefers, Thon-Glimmerschiefers, der Anthra-

zit-Formation, der oberri und untern Trias, des obern und untern Lias, obem

Jura, Neocomien, der Gosau- und der Tertiär-Formation im Formatie von 4

Zoll Länge und 3 Zoll Breite wird zu 12 Thlr. , eine Suite von 3'/^ Zoll

Länge und 2^/2 Zoll Breite zu 7 Thlr. berechnet. Auch grösseres Format kann

bestellt werden. Aufträge erwartet die Jon. Gross'scIic Kunst-Handlung zn

Innsbruck im Laufe des Frühlings, damit den Bestellungen bis Oktober

dieses Jahres genau entsprochen werden könne.

A. PiCHLER.



Neue litteratur.

(Die Redaktoren melden den Empfang an sie eingesendeter Schriften durcti ein deren Titel

beigesetztes |>4.)

A., Bücher.

1855.'

G. GuARiNi, L. Palmieri ed A. Scacchi: Memoria sullo incendio Vesuviano

del mese di maggio 1855, preceduta della relazione delV altro incen-

dio del 18ö0
^
fatta da A. Scacchi, Napoli, 207 pp., 7 tavole [zu be-

ziehen von Alb. Detken's Buch-Handlung in Neapel]. ^

1856.

W. KiTCHELL : Second annual report of the geological survey of the State

of New-Jersey from the year 1856^ 248 pp.^ 8**, 2 maps. Trenton.

1857.

H. J. Carter : Geological papers on Eastern India including Cutch, Sinde

and the south-east coast of Arabia , to wich is appended a Summary

of the Geology of India generally. 808 pp., S° with an Atlas of maps

and plates. Bombay.

G. DAwALQUE : Description du lias de la province de Luxembourg (64 pp.

8°} Liege, («i

L. Grüner: Description ge'ologique et mine'ralogique du de'partement de la

Loire. Paris S° avec Atlas in fol.

W. KiTCHELL : Third annual report of the geological survey of the State

of New-Jersey for the year 1856, 79 pp., S". Trenton.

Geology of the Cotmtry of Cape May, State of New-Jersey (211 pp.,

8^, 1 map), Trenton.

Cr. Montagna: Giacitura e Condizioni del terreno carbonifero di Agnana

e dintorni, ossia ultimo rendiconto delV esplorazione scientifica ese~

guitavi negli anni 1853— 1856. Napoli, 1. vol. 4° (xx e 165 pp., 5

tav. litogr. — 4 Thlr. bei A. Detken in Neapel). ^
C. RiBEiRO : Reconhecimento geologico e hydrologico dos terrenos das visin-

hanfas de Lisboa. 1, i (159 pp., 1 cart.). Lisboa S**.
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1858.

A. Bbavard: Monografia de los terrenos marinos terciarios de las cer-

canias del Parana (107 pp., 4"). Parana.

H. Coquand: Carte ge'ologique de la Charente, 1 feuille colomb.

Th. Ebray : Eludes geologiques sur le departement de la Nievre, Paris 8^,

Fascicules 1. et 2.

Etudes pale'otitolologiques stir le departement de la Nievre, Paris

8°, Livraison 1.

J. R\LL : (Geological Survey of Canada^ Report on Canadian Graptolithes.

39 pp. 6", 6 pll. Montreal.

Fr. Holmes : Remains of domestic animals discovered among post-pliocene

fossils in South-Carolina. 16 pp. S°. Charleston.

A. Lbymerib : Esquisse ge'ognostique des Pyre'ne'es de la Haute- Garonne.

87 pp. S°. Toulouse.

3. Marcou: sur le Neocomien dans le Jura et son role dans la se'rie strati-

graphique (66 pp. 1 pl. ^ Biblioth. univers. 1859, i, Geneve S"). ^
C. RiBEiRo: Memorias sobre as minus de carvao dos districtos do Porto

e Coimbra e de carvao e ferro do districto de Leiria. I, ii, p. 165

—

328 (6 Tafeln). Lisboa. [Fortsetzung des obigen?]

, A. Stoppani : Pale'ontologie Lombarde ou Description des fossiles de la

Lombardie, [a.j, Milano 4° [Jb. 1838, 667). Livr. III—V, pp. 25—64,

pll. 7—13. >^

— — Scoperta di una miova caverna ossifera in Lombardia (15 pp., 8%
1 pl.). Milano. ^

Tbrqüem: Recherches sur les Foraminiferes du lias du departement de la

Moselle. (94 pp., 4 pll.') Metz S".

A. V. Volborth: über die Crotaluren und Remopleuriden, ein Beitrag zur

Kenntniss der Russischen Trilobiten (^ Verhandl. d. K. Mineral. Ge-

sellsch. zu St. Petersburg 1857-1858, 22 SS. und 1 Tfl.). Petersburg

8^ ^

1859.

L. Agassiz: an Essay on Classification (381 SS.). 8°, London, [bespricht

vielfältig die Beziehungen der jetzigen zu den früheren Schöpfungen]
;><;

d'Archiac: les Corbieres; etudes geologiques d'une partie des de'partements

de VAude et des Pyrene'nees-orientales O Memoir. de la Soc. ge'ol.

de France). Paris 4°.

H. Bach: Geognostische Karte von Zentral-Europa, bearbeitet nach den besten

bekannten Quellen, in Farben-Druck (mit 28 Farben, in Fol., 22" breit

und 18" hoch). Stuttgart. 4 fl. 36 kr. -^

H. V. Meyer: Zur Fauna der Vorwelt. IV. Abtheilung (in 2 Lief.). Rep-

tilien aus dem lithographischen Schiefer des Juras in Deutschland und

Frankreich. Frankfurt, in Folio, 1. Lief. S. 1—84, mit 11 Tfln. ^
R. L Murchison: Siluria, 8^ edit. London S".
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B. Zeitschriften.

1) Zeitschrift derDeutschen Geologischen Gesellschaft, Berlin

8» fJb. 1859, 70].

ISSS, Mai-Juli X, in; S. 217—360, Tf. 6—10.

A. Sitzungs-Berichte vom Mai bis Juli: 223—230.

SöCHTiNG: Gediegen-Kupfer als Pseudomorphose : 224, 227. — Ewald: Letten-

kohlen-Gruppe von Erxleben : 226. — Beyrich : ein Labyrinlhodonten-Schädel

aus dem permischen Kupfer-Sandstein Russlands (Melosaurus Uralensis Myr )

:

226. — G. Rose: grosse Eisenkies-Krystalle von Elba?: 226. — Tamnau:

violetter Flussspath von Schlackenwald in Böhmen : 227. — Beyrich :

Pterygotus in silurischen Graptolithen-Schiefern von Silberberg in Schlesien:

229. — Beyhich: Ammonites dux aus dem Muschelkalke von Rüdersdorf:

229. — Ewald : Posidonomyen im Bunten Sandstein : 229. — v. Cariiall :

Geweihe in tertiären Eisensteinen bei Kieferstädtel: 229. — v. Karnall:

künstliche Roheisen-Oktaeder: 230. — Rammelsberg: Zusammensetzung des

Uralits: 230.

B. Aufsätze: 231—300.

W. VON »ER Mark : Wirbelthiere, Kruster und Cepbalopoden der Westphälischen

Kreide: 231, Tf. 6, 7.

Gbinitz : zu Jenzsch's Abhandlung über den Melaphyr und Sanidin-Quarz-

porphyr bei Zwickau: 272 [> Jb. 1859, 214].

Wbbsky : Krystall-Struktur des Serpentins und einiger ihm zuzurechnenden

Fossilien: 277.

C. R.4mmelsberg^ chemische Natur des Titaneisens, Eisenglanzes und Magnet-

eisens : 294.

G. V. Liebig: über Barren-Island: 299, Tf. 8.

Shnft: das NW.-Ende des Thüringer Waldes: 305, Tf. 9, 10.

2) Monats-Berichte über die zur Bekanntmachung geeigneten'
Verhandlungen der K. Preussischen Akademie der Wissen-
schaften zu Berlin. Berlin 8» [Jb. 1858, 813].

1858, Sept. -Dez., no. 9—12, S. 263—690.

Ehrenberg: Wirkung heisser Qnellen auf Ischia: 488—495.

(KLAGEN: über Fluth und Ebbe der Ostsee: 531.)

Ehrenberg : der Überzug am Serapis-Tempel zu Pozzuoli ist Süsswasser-Kalk

:

585—602.

— — über Korallinen und bisher unbekannte Bim- und Becher-förmige ge-

stielte Eisen-Mbrpholithe an einem Meeres-Telegraphen-Tau: 624— 625.

H.x Rose : über Heintz's Analyse des Stasfurtits: 673—675.

3) Verhandlungen des naturhistorischen Vereins der preus-

sischen Rheinlande und Westphalens, Bonn 8° [Jb. 185T, 566].

185r, ÄIV, 2-3, S. 65—172;'Korr.-BL 13—75; Sitzungs-Bericht

xxxJii—xcvi; Tfl. 5—12. '
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J. T. V. D. BiNKHORST : neue Krebse aus der Mastrichlor Kreide: 107-110, T. 6, 7.

C. Bekgematjn: Kobalt-Manganspath von Rheinbreitbach: 111—112.

II. Krakmer: einige Bestandlheile der Wcsterwälder Basalle: 126— 130.

G. Sandberger: Paläontologische Kleinigkeiten aus den Rheinlandcn : 140-143.

A. Krantz : neues Lager devonischer Petrefakten bei Menzenberg : 143—165,

Tf. 8—11.

Sitzungs-Berichte: S. xxxiii—xcvi.

V. Dechen : Relief des 3Ionte-Rosa ; — Caspary : fossile Nymphacee ;
— Krantz :

aussergewöhnliche Krystall- Formen; — Bergemann: Mineral- Analysen ;
—

Krantz: Grammit-Vorkommen ;
— Noeggerath: antike Bau-Steine; — v. Rath:

Profil der Bündtner Alpen; — v. Decken: Pseudomorphose von Weissblei-Erz

nach Schwerspath ; — Noeggerath: sternförmig-strahliger Quarz; — Mayer:

Dendriten an fossilen Knochen; — v. Dechen: über Thal-BildiÄig ; — Noeg-

gerath: Kryolith; — C. 0. Weber: Monokotyledonen-Rhizom in Dolomit;

— Noeggerath: Trachytischer Dünger; Grünewaldt's Ural; Pander's: silur-

jsche Fische; — v. Rath: Zerfallen silurischer Fossilien; — Noeggerath:

Magnetkies auf Gängen; — Troschel: fossile Fische von Glaris.

1S,5S, XV, 1—4, S. 1-450; Korr.-Bl. 1-60; Sitz.-Ber. i-cux; Tf. 1-3.

W. V. DER Mark: Diluvial- und Alluvial-Lager im Münster'schen Kreide-

Becken: 1—47.

— — Organische Reste im Diluvial-Kies von Hamm: 48—77, Tfl. 1— 3.

W. Jung: Magneteisenstein-Vorkommen zu Eisern bei Siegen: 203-210.

F. Roemer: die jurassische Weser-Kette: 284—442, Tfl. [> Jb. lS58yM\\.

A. v. Strombeck: der Gault an der Frankenmühle bei Ahaus: 443—450.

General-Versammlung zu Dortmund. Korresp.-Bl. 35—60.

Nauck: Biber-Reste und Diluvial-Thon : 37; — v. Dechen: die geologische

Karte Westphalens : 43 ; — W. v. d. - Mark : Phosphorsäure - Gehalt in

Kreide- und Kohlen-Gesteinen Westphalens : 44 ; — Lottnbr : Flötz-Karte des

Westphälischen Steinliohlen-Gebirgs: 46; — Hosius : Westphälische Kreide-

Bildungen : 49 ; — Nauck : Entstehung des Dolomits aus Kalkstein : 49 ; — v.

Dücker: Baumstämme in den Geröll-Schichten an der Ruhr: 50—52; —
Göppert: bestimmt sie für solche von Quercus robur?: 52—53; — Wöh-

LKR : grosse Salz-Krystalle der Saline Königsbronn: 53; — Noeggerath: über

Blitzröhren: 54.

Sitzungs-Berichte: S. i—cxix.

Bergemann: über Ehlit; — ,v. Decken: über Dumont's geologische Karte von

Europa; — Noeggerath: über Chalcedon-Stalaktiten ; Wawellit von Ober-

scheid; Artefakten-Breccie von Ostende; — G. v. Rath: Basalt der Scheids-

burg bei Remagen; Gebirge von Sta. Caterina ; — v. Decken: Basalt des

Druiden-Steins bei Kirchen ; — Noeggerath : Opal von Gzernowitz ; Kupfer-

nickel-Krystalle ; — v. Decken : neue Sektionen der geologischen Karte der

Rhein-Provinz und Westphalens; — Burkart: vulkanischer Ausbruch in

Mexiko; — Noeggerath: Mineralien von Konstantine; Sandstein-Bildung im

Meere von Ostende ; Relief der Rosstrappe von WiJsTEMANN ; — Bergemann :

Zusammensetzung Phosphor- und Arsen-saurer Kupfer-Erze ;
— v. Decken :

über Roemer's geognostische Karte von Hannover ; — v. Roehl : Versteine-
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rungen aus der Rheinischen Grauwacke; — Schaaffhausen : fossile Menschen-

Schädel ;
— V. Dechkn : Übersicht der Steinkohlen-Bildungen Deutschlands ;

—
V. Dechbn: über Goldenbergs Steinkohlen- Pflanzen ; — Göppert: verstei-

nerter Wald von Adersbach ; — Mayer : fossile und humatile Menschen-

Schädel ;
— Helmholtz : Veränderlichkeit des Eis - Schmelzpunktes durch

Druck; — Marquart: krystallisirte Kesselsteine; — G. v. Rath: über Ten-

nantit; — Bergemann: über das Feldpath-artige Gestein des Zirkon-Sye-

nits; — v. Decken : geognostische Karte des Grossherzogthuins Hessen; —
Krantz : Konglomerat von eisernen Nägeln ; — G. v. Rath : über den Julier-

Granit; — 0. Weber: über fossile Palmen; — Noeggerath: Gold-Krystalle

aus Kalifornien ; Gallert-Opal ; — v. Decken : Flötz-Karte des Steinkohlen-

Gebirgs in Westphalen ; — Noegger.4th: über faserigen Arragonit ; — Tro-

schel: fossile Schlange in der Braunkohle; — v. Roehl: Säugethier-Reste

im Lippe-, Ruhr- und Rhein -Alluvium (Elephas primigenius etc.); — v.

Decken: künstlicher Olivin; über „v. Leonhard's Hütten-Erzeugnisse"; Sta-

ring's geologische Karte dqr Niederlande; geologische Karte der Rhein-

Provinz; Steinsalz von Hohenzollern.

4) Verhandlungen der Schweitzerischen Naturforschenden Ge-

sellschaft bei ihren jährlichen Versammlungen. 8°. [Jb 1858, 460.]

J85S, LIII. Versammlung in Bern (212 SS., 1 Tfl., Bern 1839). X
A. Allgemeine Sitzungen: Heer: über die ausgestorbene Pflanzen-

Sippe Podogonium: 35; — Morlot: Veränderungen der organischen und

unorganischen Natur in Dänemark seit der Zeit der Ureinwohner; — de

Saussüre: Besteigung des Pic's von Orizaba: 79—83.

B. Protokolle der geologisch mineralogischen Sektion: Gaudin:

Kalk von Palermo von Landschneclien durchlöchert: 44; — Favre: über die

Steinkohle von Thorens in Savoyen : 44 ; — Favre : geologische Karte der

Schweitz und Sardiniens: 45; — Favre: über das Lias- und Keuper-Gebirge

von Savoyen: 45; — Daubree: über Metamorphismus und seine Ursachen:

49 ; — MoRLOT : über zwei quartäre Eis-Zeiten im Rhone-Becken : 54

[s. u] ;
— Desor: Klassifikation der Gesteine im Schweitzer Jura: 54; —

Lang: geognostische Karte von Solothurn: 55; — Rütimeyer: die Portland-

Schildkröten von Solothurn: 57; — Renevier: Gault in den Waadter Alpen:

59; — Kenngott: Karstenit in Quarz-Krystallen : 59; — Gartier: Süss-

wasser-Kalk im Aar-Bett bei Wolfwyl : 60; — v. Fiscker-Ooster: die

fossilen Fukoiden der Schweitz: 60; — Zschokke: Tunnel im Astarten-Kalk

von Aarau: 64.

C. B eilagen:

A. Morlot: über die quartären Gebilde des Rhone-Gebietes: 144—151.

Kenngott: über die hohlen prismatischen Krystall-Räume : 151— 156.

J. Decret.: Neocomien-, Urgonien- und Nummuliten-Gebirge um Annecy in

Savoyen: 156—174.

J B. Greppin: geologische Beobachtunsren über den Berner Jura: 174— 186.
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5) Atti de IV Accademia Gioenia dt üeienxe naturali di Ca ta fit a.

Seconda serie. Catania 4".

1844; [2.] I.

P. J. SiRUGo : geognostisch-geologische Beobachtungen über den Schacht von

S. Filippo und die Umgebung von Militello : 35.

1S45; [2.] U.

C. Gemmellaro: über die S.-Secküste des Golfes von Catania: 65.

Fr. Ferrara: Vulkanische Geologie Siziliens und der Nachbar-Inseln: 220.

C. Gemmellaro : über den zersetzten Basalt der Zyklopen-Insel : 309.

1S46; (2.] ///.

C. Gemmellaro: über die Erhebungs- und die Ausbruch-Kratere : 109, Tfl.

— — eine neue Sippe Polyparien (und Hippuriten): 211, 4 Tfl.

über die physische Konstitution des Ätna's: 347.

A. Aradas: neue lebende u. fossile Konchylien-Arten Siziliens: 157, 411, 3 Tfl.

1847; [2.] IV.

C. Gemmellaro: die Bildung der Schiefer von Ale: 25, Tfl.

A. Aradas: die fossilen Konchylien von Grevilelli bei Messina: 57.

1848; [2.] V.

C. Gemmellaro: eine Varietät des Hippurites Fortisi: 33.

natürliche Geschichte von Catania: 91.

1849; [2.] VI.

A. Aradas: Monographie der lebenden u. fossilen Echiniden Siziliens: 53, 189.

C Gemmellaro: ein Stück Chalcedon von einer antiken Statue.

1850; [2.] VII.

C. Gemmellaro: Bildung der blauen Thone Siziliens: 105.

der angebliche Vulkan von Montegrande bei Pietraperzia : 141.

C. Maravigna: Monographie des Gypses , Schwefels und Zölestins in den

Sizilischen Gyps-Gruben: 185.

A. Aradas: Echiniden (Fortsetzung v. lS49y. 229.

1833; [2.] VIII.

A. Aradas: Echiniden (Fortsetzung v. 1850): 149, 371.

1854; [2.] IX.

C. Gemmellaro: Erläuterung zw^eier Tafeln zur Versinnlichung der schwie-

rigsten geologischen Theorie'n: 37.

einige Erscheinungen des Mineralien-Lebens : 73.

kurzer Bericht über den Ausbruch des Ätna vom 21. Aug. 1S5.?, 3 Tfln.

Gius. Gemmellaro: Auszug aus einem Tagebuch darüber: 113, Tfl.

1854; [2.] X.

G. G. Gemmellaro: Beschreibung einiger Mineral-Arten von den erloschenen

Vulkanen von Palagonia: 37.

C. Gemmellaro: Wanderung um den Ätna, 1853 im Oktober: 51.

A. Aradas: Echiniden (Fortsetzung v. 1853): 77.

1855; [2.] XL
C. Gemmellaro: Bau und Bestandtheile des Kegels der Montirossi : 57.
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A. Aradas: Prospekt einer Fauna lebender und fossiler Mollusken Sizi-

liens: 77.

1S56; (2] XIL
C. S. Patti: geognostische Berichte über die Berge der Terreforte im 0.

von Catania: 115.

G. G. Gemmellaro: neue Mineral-Arten etc. (Fortsetzung v. 1854): 143.

1857; [2.] Xin.

Ci Gemmellaro : über das erratische Gebirge im Norden Europa's : 33.

— — geologische Beweise des Diluviums: 253.

G. G. Gemmellaro : die fossilen Fische Siziliens : 279, 6 Tfln.

6) Comptes rendus hebdomadair^s des seances de V Academie
des sciences, Paris 4" [Jb. 1858, 816].

1S58, 17-24, Oct. 25—Dez. 13; XLVII, 629—1063.

S. DE Lucca: über Jod in der Atmosphäre: 644—646.

A. RiviERE: über Entstehung der mineralen Brennstoffe: 646—648.

V. Tschihatscheff; über die Geologie Kleinasiens: 667—669.

Laurent: Erdstösse ain 16 Okt. zu Remiremont gespürt: 669.

A. Riviere: über die Galmei-Lagerstätten zu Santander : 728—732.

DB LA Tramblais: Feuerkugel zu Neuilly beobachtet 1858 am 13. Sept.: 801.

Pomel: Hebungs-System des Mermoucha und Gebilde von Sahel: 852—855.

— — Unterabtheilung des Miocän-Gebirgs : 949—952.

Portland: neue Lagerstätte fossiler Säugthiere in England: 955—957.

Daubree : Arsenik-Vorkommen in fossilen Brenzen: 959—961.

PoucHBT : über Urerzeugung v. Pflanzen u. Thieren in künstlicher Luft: 979-984.

H. Ste.-Cl. Deville u. H. Caron: über Apatit, Wagnerit u. künstliche Metall-

Phosphate: 985—988.

Petit: über den Aerolithen vom 9. Dezember d. J: 1063—1055.

Jenzsgh: Dimorphismus der krystallisirten Kieselerde: 1052—1063.

7) Bulletin de la Societe geologique de France [2.\, Paris 8^

[Jb. 1859, 815].

1858, Nov. 8—1859, Janv. 19; XVl, 1—224, pl. 1—6.

Sc. Gras: Geologische Bildung des BrianQonnais : 21.

Ch. Lory: über den dortigen Anthrazit-Sandstein: 27.

Marcel de Serres: die Dünen und ihre Wirkungen: 32.

die Küsten-Felsen des Mittelmeeres: 36.

BoNJOUR, Defranoux und Brüder Ogerien : Obere Feuerstein-Kreide im Jura-

Dpt.: 42.

Th. Ebray; das Ausgehende der Formationen bezeichnet nicht die Grenzen

alter Meere: 47.

L. Pareto : die Gebirgsarten am Fusse der Alpen bei'm Grossen und Luganer

See: 49—97, Tf. 1.

M. DB Sbrrks: über die trocknen Kohlen oder Stipite des Jura-Gebirges : 97.

P. Mares: über eine von Hyänen bewohnte Höhle bei Laghuat, Algier: 111.
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E. Benoit: Kreide im Ain-Dpt. : 114, pi. 2.

J. Delanoüb: Vertheilung und Überlagerung der Kohlen-Formation in N.-

Frankreich: 119.

J. Gosselkt: über den Gault im Hainaut: 122.

J. Marcou: über die Rocky mountains: 133.

E. Renevier: Alter der Kreide von Ronen u. der Grünsande von Mans: 134.

Ed. Hebert: paläontologische Charaktere der Kreide von Meudon: 143.

— — )

'

( 150.

Triger*
(Beziehungen zwischen der Chlorit-Kreide von Ronen und\ .r„,

Sxzmm: I
^'™ Grünsand des 3Iaine:

j ^^^^

G. CoTTBAu: über den Scheitel-Schild von Goniopygus : 162.

Edm. Fellat: über den Lias von Autun, Saone-et-Loire : 166.

A. Etallon : fossile Kruster der Haute-Saone und des Hoch-Jura's : 169, T. 3-6.

Angelot: über den Aerolithen von Clarac, Haute Garonne: 207.

Th. Ebray: geologische Zusammensetzung der Berge von Sancerre: 215.

A. Delesse: Abänderungen der prismatischen Felsarten: 217.

über die Minette: 219.

— — über den Metamorphismus der Felsarten: 223.

8) The Quarterly Journal of the Geological Society of Lon-
don, London S» [Jb. 1859, 73].

1859, März 24—Juni 23; no. 57; XV, 1 ; A: 1-186, A: 1-8; pl.1-9.

I. Laufende Vorträge in der Gesellschaft: A. 1—140.

J. C. Moore: einige Silur-Gesteine in Ayrshire: 1.

J. Leckenby: über den Kelloway-rock von Yorkshire: 4, Tf. 1— 3.

G. W. Ormerod: über die Fels-Becken "von Dartmoor: 16.

N. T. Wetherell: die Nieren in Crag und London clay: 32.

W. Wood : eingeführte Fossil-Reste im Red crag : 32.

J. Phillips: eine fossile Frucht in den Wealden: 46.

C. Bunbüry: einige fossile Blätter von 3Iadeira: 50.

T. Brown: Steinkohlen-Gebirge der Fifeshirer Küste: 59.

J. W. Dawson : das untere Steinkohlen-Gebirge in Britisch Amerika: 62.

E. W. BiNNEY : über Stigmaria : 76, Tf. 4.

J. Morris: fossile Farne von Worcestershire : 80.

G. P. Scrope: Blätter-Gefüge der Gesteine ^ 84.

R. HvRKNEss : Gesteins-KIüftung und Dolomite bei Cork : 86, Figgi
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Auszüge.

A. Mineralogie, ferystallographie, Mineral-Chemie.

C. Schnabel: braune Blende von der Grube Mückenwiese bei

Burbach im Revier Siegen (Poggend. Annal. XV, 146). Vorkommen in

derben krystallinischen Massen, bei deren Analyse

:

12,59 Fe S.

70,45 Zn S.

16,96 Gebirgsart (unlöslich)

erhalten wurden. Da die Äquivalente von Fe S und Zn S sich wie 1 : 5 ver-

halten, so kann die Zusammensetzung des von der beigemengten Gebirgsart

befreiten Erzes mit 5 Zn S + Fe S

bezeichnet werden.

Derselbe: Antimonocker (a. a. 0.). Fand sich mit Nickel-Anti-

monglanz und Eisenspath in der Grube Herkules bei Eisern im Revier

Siegen. Erdige Parthie'n, weisslich-gelb' bis braun-gelb. Die Analyse des im

Wasserbade getrockneten Pulvers (wobei sich ein Gewichts-Verlust von 3,84

Wasser ergab) lieferte

:

^

Nickel-Oxydul ..... 0,17

Eisenoxyd . . . . . . 5,56 mit Spuren von Manganoxyd.

Wasser ....... 9,42

Antimonige Säure (oder anti-

monsaures Antimonoxyd) 84,85 (als Rest)

100,00

Ging offenbar aus der Verwitterung von Nickel-Antimonglanz und Eisen-

spath hervor und ist das Eisenoxyd als Hydrat anzunehmen.

V. Decken: künstlicher Olivin (Niederrhein. Gesellsch. für Naturk...

1S58^ Dzbr. 2). Die Krystalle von der Grösse einer Linie, meist durchschei-

nend, gelb, ihre Flächen eben, die Kanten scharf, entsprechen der Form des

Olivins, wie Diess G. vom Rath durch nähere Untersuchung und Messen der
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Winkel bestätigte. Sie entstanden am untern Rande des «rnsseisernen Zylin-

ders, weicher den Mantel des Gas-Fanges auf der Gicht des Hohofens von

Mühlhoßn, zur Saynerlmtte gehörend, bildet. Der Zylinder war nach einem

zehn-monatiichen Gange des Ofens am unteren Rande stellenweise durchge-

brannt, musste daher entfernt und durch einen neuen ersetzt werden. Hier-

bei fanden sich die besprochenen Krystalle theils auf der Oberfläche von

Scblacken-Stücken hervortretend und von gleicher Masse wie diese , theils

einzeln die Oberfläche dünner Lagen gefrischten Eisens bedeckend, welche

Überzüge auf Coaks-Stücken bildeten.

Atkinson: Malachit bei Jekaterinburg (Ausland 185S, S. 450). Der

Berichterstatter fand, als er das Bergwerk besuchte, dass man von der Erz-

Masse bereits eine grosse Menge weggenommen hatte; die Arbeiter beschäf-

tigten sich mit dem Aufbrechen des Restes. Wäre dieser in seinem vollkom-

menen Zustande hinwegzubringen gewesen, so würde man, wie Fachmänner

behaupten , eine ungefähr 720,000 Pfund wiegende Masse des schönsten

Malachits sich verschafft haben.

Fr. Scharfe: Axinit im Taunus (Notitzblatt des Vereins für Erdkunde

zu Darmstadt, 1839, S. 6). Das Vorkommen des Minerals in erwähntem

Gebirge wurde bereits 1S55 unfern Cronberg bemerkt, aber, da es sich nur

in Findlingen zeigte, wenig oder nicht beachtet. Im Jahre 1S57 entdeckte

VoLger dasselbe bei Falkenstein auf dem östlich emporsteigenden Eichel-

berg. Hier sieht man den grünen Schiefer stark zerklüftet ; reichlich erschei-

nen Quarz und Albit, letzter zum Theil in schönen Krystallen ausgeschieden,

daneben an einer Stella Pfirsichblüth-rother Axinit in kleinen dicht gedräng-

ten krystallinischen Massen zwischen Quarz, Albit und Epidot. Die Risse

des zersprengten Gesteins waren vielfach mit dem faserigen Seiden-glänzen-

den Asbest-artigen Mineral angefüllt, ähnlich wie beim Vorkommen von

Treseburg am Harz mit Katzenauge. In unmittelbarer Nachbarschaft der

Gesteins-Breschenstücke befand sich noch schwärzlich-grüner Chlorit, und

aus Quarz und Epidot schimmerten sehr kleine Kupferkies-Krystalle oder

-Körnchen. Später fand der Vf. auf der Limburger Strasse oberhalb König-

stein in einem Stein-Haufen ein Handstück, welches fast ganz aus gedrängten

Albit-Krystallen bestand, braunlich durch Zersetzung, mit vielem Epidot,

etwas Quarz, Chlorit und blaulichem Asbest (Serizit?); in der Mitte zeigte

sich unrein Pfirsichblüth-farbener Axinit. — Diese Thatsachen beweisen, dass

das Vorkommen des erwähnten Minerals im Taunus kein vereinzeltes ist,

sondern dass es sich noch jetzt hier und da in den metamorphischen Schiefern

des mittlen Taunus treffen Hesse. Es lenkt Diess die Aufmerksamkeit

wieder auf die bereits früher besprochene überraschende Ähnlichkeit zwischen

dem Taunus und den Alpen''. Der Axinit von Oisans, reichlicher und

* Jahrtüclier des Vereins für Naturkunde im Herzogthum Nassau. Heft 9, Abth. 2.

Jahrbuch 1859. ^g
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prächtiger als jener des Taunus, tritt unter gleichen Verhältnissen auf, hier

und dort. Aber bei Oisans und bei Dissenlis ist die Schöpfung eine jüngere:

der Taunus ist älter, er zeigt uns noch Spuren einer reicheren Entwicke-

lung. In der Umgegend von Dissentis hat der Axinit zum Theil seinen Sitz

auf grossen Atlular-Krystallen; bei Oisans liegt er entweder auf dem grünen

schieferigen Gestein oder, wo dieses mehr zerstört ist, auf Quarz, welcher

durch andere früher vorhanden gewesene Mineralien in der regelmässigen

Ausbildung gehindert war. Zuweilen trägt er sodann zahlreiche kleine

Tafei-förmige Albit-Krystalle. Auch zu Oisans ist das Gestein durchaus in.

Breschen-Bildung gesprengt, Klüfte und Risse sind wie im Taunus mit fase-

rigem Asbest ausgefüllt. Ob dieser von Epidot stamme, der überall reich-

lich sich vorfindet", von Kalkspath, oder von einem andern Mineral, bedarf

noch genauerer Untersuchung. Kalkspath findet sich in Oisans neben dem

Axinit in grossen Krystallen; der Taunus hat nur Hohlformen und Pseudo-

morphosen der Substanz aufzuweisen. Noch ein anderes Mineral besitzen die

Alpen von Oisans, nicht aber der Taunus; es ist Diess der neben dem

Axinit vorkommende Prehnit. Was bei Fdlkenslein dafür gehalten wurde,

ist Prasem. Die wenige Kalkerde dürfte zur Bildung von Prehnit nicht mehr

hingereicht haben.

A. Reuss : gediegenes Eisen im Plan er Böhmens (Sitzungs-Ber.

d. K. Akad. d. Wissensch. XXV, 541 ff.). Bereits im Jahr 1S44 bei Ge-

legenheit des Baues des 130 Klafter langen Eisenbahn-Tunnels unfern Chotzen

gefunden'"", aber nicht näher beschrieben. Der Tunnel durchbricht einen

schmalen Hügel-Rücken von Pläner, der hier sehr arm an Versteinerungen ist,

und dessen Schichten unter 20 bis 24** gegen 0. fallen. Er umschlieSst zahl-

reiche festere Konkretionen, bald von ziemlich regelmässig kugeliger oder

elliptischer, bald von knolliger Gestalt, die sich meist leicht vom umgeben-

den Gestein trennen lassen. Ihr peripherischer Theil besteht aus festem

gelblichem Kalk-Mergel ; im Innern ist gewöhnlich ein Kern von anderer

Beschaffenheit enthalten. Im frischen Zustande wird dieser Kern von sehr

fein-körnigem Eisenkies — wohl meist Markasit — welcher einen geringen

Arsen-Gehalt besitzt, gebildet. Öfter aber hat das Eisen-Bisulphuret eine

pseudomorphe Umbildung erlitten. Es ist gewöhnlich in ocherigen und selten

in kompakteren gelb-braunen oder Rost-gelben Limonit umgewandelt, häufig

so weich, dass er sich zwischen den Fingern zerreiben lässt. Fast stets ist

er zugleich porös, füllt auch oft den Raum, welchen früher der Eisenkies

einnahm, nicht mehr vollkommen aus, sondern erscheint durch die ihn durch-

ziehenden unregelmässigen Höhlungen wie zerfressen. Oft findet man in

letzten losgerissene Pulver-artige Theile des Eisenoxyd-Hydrats, ausser aller

Verbindung mit den umschliessenden Wandungen. Gewöhnlich hat aber zu-

* „Aus der Naturgeschichte der .Krystalle" in den Ahhandl. d. SenTcenhergischen

Qgsell Schaft, I, 277.

** Durch Hrn. Guherinalrath NEüMANN, weicherauch iSli das erste ^öÄmiacÄe Meteor-

eisen. — den „verwunschenen Burggrafen" yon Ellbogen — als solches erkannte.
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gleich die mererelige Rinde der erwähnten Konkretionen eine Änderung hin-

sichtlich ihrer Färbung erlitten. Es scheint nämlich das neu gebildete Eisen-

oxyd-Hydrat dieselbe ebenfalls durchdrungen zu haben: man findet sie gelb

gerärbt. am intensivsten in unmittelbarer Nähe des oft nicht mehr scharf von

der Umgebung abschneidenden Kernes. Bei einigen Konkretionen wechseln

mehrmals konzentrische lichtere und dunklere Farben-Zonen.

Das Innere dieser Knollen ist die ursprüngliche Lagerstätte des in Rede

stehenden gediegenen Eisens, das auf einen eng-begrenzten Raum einer ein-

zigen Fläner-Schicht — nicht weit über der Tunnel-.Sohle — und darin

auf einige vereinzelte Knollen beschränkt gewesen sej-n soll. Während des

Tunnel-Baues fanden sich die ersten Eisen-Stückchen lose auf der Halde des

eben im Tunnel gebrochenen und auf Haufen gestürzten Gesteines. Ihre

eigenthümliche Form, das starke Angegriffenseyn durch Oxjdation, das An-

hängen einzelner Gesteins-Brocken entfernten wohl sogleich jeden Gedanken

an eine Abstammung derselben von den bei der Arbeit angewandten eiser-

nen Werkzeugen: auch behaupteten die Arbeiter: „die erwähnten Eisen-Stücke

wären in den Pläner-Knollen gesessen". Man fand bei fortgesetzter Unter-

suchung noch 16 solcher Eisen-Fragmente, wovon 3 in die zugleich getrof-

fenen Bruchstücke von 3Iergel-Konkretionen genau passten. Jeden möglichen

Zweifel endlich beseitigte ein dem Vf. zur Untersuchung zugekommenes

Exemplar, in welchem gediegenes Eisen mit Limonit gemengt noch ganz

unverrückt und unbeweglich festsitzt, mit der Umgebung innig verwachsen.

Bei den übrigen Musterstücken lag das gediegene Eisen, nur locker verbun-

den mit dem ockerigen Brauneisenstein, in den Knollen und fiel beim Zer-

schlagen dieser letzten leicht heraus. Die Eisen-Stücke, deren grösstes 3

Unzen t Drachme wog. stimmen beinahe alle in ihrer Form sehr auffallend über-

ein. Sie bilden Schaalen von verschiedener Grösse, deren eine Fläche massig

und gleichförmig gewölbt, die andere ebenso konkav, der eine Rand bogen-

förmig und dick eingerollt, der entgegengesetzte scharf und gerade ist. Auf

der ausgehöhlten Fläche läuft, ziemlich entfernt vom dicken Rande und dem-

selben parallel, eine stark und scharf hervortretende Kiel-artige Leiste, die

vom erwähnten Rande durch eine breite Furche geschieden mrd. .\n diesem

Kiele sind die Eisen-Stücke am dicksten. An der Oberfläche erscheinen alle

mit einer mehr oder weniger dicken Schichte braun-gelben Eisen-Rostes über-

zogen, und besonders auf der gewölbten Fläche ist dieser auch ins Innere

des Eisens eingedrungen, so dass sich dünne Blätter davon leicht trennen

lassen, welche ringsum mit Eisenoiyd bedeckt sind. Seltner zeigen sich

mehr oder weniger tief reichende Queerrisse ebenfalls von Eisen-Rost erfüllt.

An der Oberfläche mancher Stücke hängen noch ^-iele Partikeln des Pläners,

mit dem sie einst umgeben waren. Das Innere der Schaalen wird stets von

sehr dichtem metallischem Eisen gebildet, dessen Eigenschwere ^ 7,732.

Es ist weich, dehnbar, lichte Stahl-grau. Von WiDM.^^-xsiÄii'schen Figuren

keine Spur. Eine in AVien durch F. G. Nechlutn * vorgenommene chemische

Untersuchung ergab:

* den Sohn des Entdeckers.

19^
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Eisen 98,33

Kohlenstoff .... 0,74

Arsen 0,32

Nickel 0,61

Bei einer Analyse' von Pavr's in Rochleder's Laboratorium wurde das

Eisen ungemein rein befunden, nur etwas Kohlenstoff und eine Spur von

Arsen enthaltend ; leltztes dürfte wohl aus dem Eisenkies ins metallische

Eisen übergegangen seyn. Von Nickel, Kobalt und Phosphor war keine Spur

zu entdecken.

Was die Bildungs-Weise des besprochenen Eisens betrifft, so dürfte es,

fasst man alle beobachteten Erscheinungen zusammen, kaum einem Zweifel

unterliegen, dass das Ganze auf einer Reihe chemischer Prozesse beruht,

deren Ausgangs-Punkt wohl in Eisenkies zu suchen ist, welcher jetzt noch

in vielen der Chotz-ener Pläner-Knollen erhalten sich findet. Derselbe unter-

lag, wie es häufig der Fall, einem oxydirenden Zersetzungs-Prozesse und

wurde dadurch in meist ockeriges Eisenoxyd-Hydrat umgewandelt , das man

an der Stelle des Eisenkieses so viele der Knollen erfüllen und bisweilen

noch einen Überrest unzersetzten Kieses umschliessen sieht. Aber auch dieses

scheint von ferneren chemischen Veränderungen nicht überall verschont geblie-

ben zu seyn. Einem solchen chemischen Vorgange — und zwar einem Reduk-

tions-Prozesse — dürfte das in einzelnen Knollen gefundene gediegene Eisen

seinen Ursprung verdanken. Auf den genetischen Zusammenhang des metal-

lischen Eisens mit dem Eisenkiese deutet übrigens schon der wenn auch

sehr geringe Arsen-Gehalt hin, welcher wahrscheinlich aus letztem in das

Eisen überging.

Haibinger: Meteorstein gefa!llen am 19. Mai 1858 bei Kakova

nordwestlich von Örawitza (Jahrb. d. geolog. Reichs-Anstalt. IX, 1).

Beim heitersten Wetter, gegen 8 Uhr Morgens, hörten mehre bei ihren Schaaf-

heerden weilende Hirten in der Gegend y,Valya lui Mildin'' („Ponwille")

ein dumpfes Donnern und gleich darauf ein Sausen in der Luft, welches

beides auch bei Gross- und Klein-Tikvan^ Greovatss, Majdan und Agadius

wahrgenommen wurde. Sie sahen sodann einen schwarzen Gegenstand von

einem Rauch-Wölkchen umgeben, mit grosser Schnelligkeit ganz in der Nähe

der Heerden herabfallen. Eine Explosion, einem Böller-Schusse ähnlich, er-

folgte sogleich nach dem Falle, von einem plötzlich emporsteigenden Rauch-

Wölkchen begleitet. Die Hirten eilten auf den Platz und fanden eine

schwarze Masse etwa drei Zoll tief in den Boden eingegraben, das Gras

rings-herum verbrannt und die Masse selbst beim Anfühlen von fast unerträg-

licher Wärme. — Der untersuchte Meteorstein, ein Pfund und ein Loth

schwer, erscheint mit dünner schwarzer Rinde überzogen, die Grundmasse

selbst hellgrau, ganz feinkörnig, fast dicht und enthält fein vertheilt' gedie-

genes Eisen bis zum Durchmesser einer Linie. Nach Hörnes ist der Meteo-

rit von Kakova jenem täuschend ähnlich, welcher am 9. Mai 1827 bei Nash-

ville {Tennessee) gefallen.
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K. VON Hauer: Analyse des Arsenik-Kieses von Kindberg in

Steiermark (a. a. 0. 294). • Gehalt nach zwei vorgenomenen Zerlegungen:

Kieselerde 5,0 . 0,7

Thonerde 1,0 . 0,3

Kalkerde 0,3 . Spur

Eisen 30,8 . 32,7

Arsen 43,2 . 45,0

Schwefel .... . 18,9 . 21,0

99,2 99,7

G. Rose: Faserquarz aus der Braunkohle bei Teplit% in Böhmen

(Zeitschr. d. deutschen geolog. Gesellsch. X, 98). Das Mineral bildet eine

ganz schmale Gang-Ausfüllung und dürfte in Braunkohle vorkommend noch

nicht bekannt gewesen seyn; in Schwarzkohle, z. B. zu Wettin, findet sich

die Thatsache öfter.

Marbach: Ergebnisse thermo-elektrischer Untersuchungen
in Betreff tesseraler Krystalle (Jahres-Bericht der Schles. Gesellsch.

für Vaterland. Kultur. 1857, S. 18). Eine Zahl von etlichen 50 Eisenkies-

Krystallen theilte sich in zwei Grruppen, indem die der einen Gruppe an-

gehörenden Exemplare stärker positiv an der Erwärmungs-Stelle sind, als

Wismuth
,

jeder Krystall der zweiten Gruppe dagegen stärker negativ unter

gleichen Bedingungen sich zeigt, als Antimon. Zwei Krystalle derselben

Gruppe miteinander berührt und an der Berührungs-Stelle erwärmt, zeigen

keinen elektrischen Strom ; ein Krystall der einen, mit einem der andern

Gruppe berührt, gibt einen stärkeren Strom, als Antimon und Wissmuth bei

gleicher Temperatur-Erhöhung. Ganz dasselbe zeigen die Krystalle des Glanz-

kobaltes, jedoch stellen sich die beiden Gruppen dieser Substanz zwischen

die des Eisenkieses , so dass die thermo-efektrische Spannungs-Reihe resul-

tirt : Eisenkies a, Glanzkobalt a, Wismuth — (die gewöhnlichen Metalle)

— Antimon, Glanzkobalt b, Eisenkies b. Es zeigen hier Körper von gleicher

chemischer Konstitution und ununterscheidbaren Formen Gegensätze einer

"Wirkung, welche einen inneren Grund haben müssen und entsprechende

Gegensätze in Betreff anderer Wirkungen erwarten lassen. Die Erklärung

jener Erscheinung dürfte in den Schlüssen zu finden seyn, welche den Vf.

auf die Untersuchung leiteten ; er wurde durch seine früheren optischen Ent-

deckungen zur vorliegenden veranlasst. Marbach hatte tesserale Krystalle

gefunden, welche einen Gegensatz der optischen Wirkung zeigen und gleich-

zeitig einen Gegensatz der äussern Form — nämlich ein Gegensatz der Wen-

dung der Flächen (Enantiomorphie) besitzen; letzter Gegensatz muss als

Folge eines Gegensatzes der inneren Form, d. i. der Aggregation der Theile

angesehen werden. Die Verschiedenheiten der Aggregation der Moleküle

sind ein wesentlicher Grund der Verschiedenheit physikalischer Eigenschaften.

Das Pentagon-Dodekaeder hat die Eigenthümlichkeit, dass je drei aneinander
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anstossende Flächen den Gegensatz der Wendunj^ darstellen; dass ein jedes

solches Flächen-System seinem Spiegelbilde nicht kongruent ist. Am ganzen

Pentagon-Dodekaeder hebt sich dieser Gegensatz auf, aber durch Hinzutreten

eines Tetraeders werden die 4 links gewendeten von den 4 rechts gewen-

deten unterschieden; der ganze Krystall ist sodann eine gewendete Form

und bezeichnet dadurch zugleich, ob er rechts oder links drehend wirkt.

Obwohl nun beim Eisenkies und Glanzkobalt das Tetraeder fehlt, so ver-

muthete der Vf. dennoch, dass das stete Auftreten des Pentagon-Dodekaeders

an jenen Mineralien (welches sich immer wenigstens durch eine Streifung

der Flächen ausspricht) einen Gegensatz der Wendung in der Aggregation

zum Grunde haben könnte, und erhielt das Gesuchte in den besprochenen

thermo-elektrischen Untersuchungen. Bis jetzt gelang es aber nicht, eine

Verschiedenheit einer andern physikalischen Wirkung oder der Form in

beiden Gruppen nachzuweisen.

C. W. Blomstrand: Prehnitoid {Oefvers. af Akad. Förhandl. IX,

296). Das lichte-grüne Prehnit-ähnliche Mineral findet sich in den hohlen

Räumen eines krystallinischen Hornblende-Gesteines zwischen Kingsberg und

Stolberg bei Wexiöe in Schtceden. Es hat glasigen Glanz und unvollkom-

men muscheligen Bruch; Härte = 7; Eigenschwere ^-= 2,50. Vor dem

Löthrohr leicht schmelzbar zu weissem Email-Gehalt

:

Kieselerde . . . 56,00 Magnesia .... 0,36

Thonerde

Kalkerde

Natron

Kali .

22,45 Eisen-Protoxyd . . 1,01

7,79 Mangan-Protoxyd . 0,18

10,07 Verlust im Feuer . 1,04

0,46, 99,36

G. VOM Rath: Tennantit (Verhandl. d. Niederrhein. Gesellsch. f. Nat.-

Kunde 1858, Mai 5). Das untersuchte Musterstück zeigte deutliche, dem
des Fahlerzes sehr ähnliche Krystalle. Es herrscht das Tetraeder; dazu tritt

der Würfel, das Granatoeder und ein Pyramiden-Tetraeder von' anderer Stel-

lung wie das Haupt-Tetraeder. Eigenschwere = 4,69. Die. von Baumert

ausgeführte Analyse ergab A.

Schon vor längerer Zeit zerlegte v. Rath einen andern Tennantit vom
nämlichen Fundorte in Cormcall, dessen Eigenschwere = 4,652, und fand B.

A. B.

Schwefel 26,34 . 25,22

Kupfer 52,97 . 46,88

Eisen 2,82 . 6,40

Zink — . 1,33

Arsenik ....... . 18,06 . 18,72

100,19 98,55'

Die entsprechende Formel für A. ist:

SH^ ! 15 As S3^
Fe S
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Nun ergab die Beobachtung, dass in dem untersuchten Mineral Kupfer-

schwärze mechanisch eingemengt war; diese störte das Resultat der Ana-
lyse. Ist die Annahme gestattet, dass die eingemengte Kupferschwärze 7

Prozent betrage, und berücksichtigt man von den Bcstandtheilen derselben

nur Kupferoxyd, so würde die Substanz bestehen aus:

Kupferschwärze: 7 Proz. und Tennantit:93 Proz.

Kupfer . . . 5,28 „ Schwefel 27,18 „
' Sauerstoff . . 1,42 „ Kupfer . 44,48 „

Eisen . 6,88 „ )
auf lOOreduzirt.

• Zink . 1,48 „

Arsenik 20,13 „

Die im Tennantit berechneten Schwefel-Mengen sind 28,82, das Ver-

hältniss der Schwefel-Menge der Basen zu derjenigen der Säure wie 5 : 4,06.

Der Tennantit unterscheidet sich demnach von den Fahlerzen (bei welchen

das Zahlen-Verhältniss wie 4 : 8) durch das verschiedene Verhältniss, in wel-

chem die Basis mit der Säure verbunden ist, was bei der übereinstimmenden

Form beider Mineralien befremdet.

Haughton: Zerlegung des Saponits oder Seifensteines {Phil,

Magasi. JT, 255). Die Musterstücke stammten von Kynance-Cove (I.) und

von Gue-Grease (IL)- Gehalt:

(I.) (IL)

SiO» 42,47 . 42,10

, AFO» > . . 6,65 . 7,67

MgO 28,83 . 30,57 .

HO . 19,37 . 18,46

J. L. Smith: molybdänsaures Blei (Sillim. Americ. Jotirn. XX,

245). Die analysirten lichte und dunkel gelben (I.) ins Röthliche (II.) zie-

henden Krystalle, deren Eigenschwere = 6,95, stammen aus Wheatley, ehes-

ter County, in Pennsylvanien. Gehalt:

(I.) (II.)

Mo03 38,68 . '37,47

V0=' ....'.....— . 1,29

PbO 60,48 . 60,30

99,16 99,05

J. Marschau: Waschgold-Vorkommen in den Diluvial-Gebil-

den von Ungarn, Siebenbürgen, Banat, Slavonien und der Militärgrenze

(Jahrb. d. geol Reichs-Anstalt. IX, 10). In der Donau wird Gold in ge-

ringer Menge gewaschen. Die Raab führt ebenfalls Gold bis an die Grenzen

von Steiermark. Der Drau und Save wird das Waschgold zugeleitet aus

den schon theilweise bekannten mächtigen Diluvial-Schichten, die sich von

Neugradiska dem Cserna-Thale nach über St. Leonhard bis Civil-Sagova,
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sodann bei Massich, Tissovitr-, Strabutnik, Novossselle, Possega, Gradistje^

Kutieva^ Vetevo, Velika und Orlavetz ausdehnen.

An der Waag sind bisher nur einige Goldsand-Schichten unter Botssa

bekannt, deren tieferer Aufschluss einen eben so ausgedehnten Goldwasch-

Bau nach sich ziehen kann, wie derselbe südlich von der GrtfM in den

Quellen-Thälern Bistra, Jahseiia und Rastoka betrieben wurde.

Im Theiss-Gebiete bezieht die Zadjva ihr Gold von den Diluvial-Lagern

t)ei Terenje^ wo auch Klumpen-Gold gefunden wurde; die Iz-a von den Lagern

bei Smiget, Visk und Viso; die Kords von den Lagern oberhalb Buttyen

;

die S^amos und Maros von den Diluvial-Schichten unterhalb Nagybanya

und Toth-Varad; die Aranjos theils von den bekannten Lagern, welche

sich mächtig von Karlsburg bei Sibot, C«or«, Olapian u. s. w. ausdeh-

nen, theils neben andern Flüssen bei Hermannstadt auftreten.

Der Karasch kommt das Diluvial-Gold von den Lagern bei Dogatzka,

und der Nera von jenen bei Bossovit% und Statuta zu; letzte lieferten

in den natürlichen Wasserrissen Klumpen-Gold von 15 bis 42 Loth Schwere,

und aus einem kleinen Schurf-Schacht wurden von 14 Zentner Sand 60 Gfan

grössere Gold-Körner erwaschen.

Bei Drenkova findet sich eine 4 Fuss mächtige Goldsand-Schicht.

B. Th. Giesecke: Analyse des Bohnerzes von Mardorf in Kur-
hessen (Studien des Götting. Vereins bejrgmänn. Freunde. VII, 113 ff.). Nach

den von Hausmann beigefügten Bemerkungen ist Muschelkalk die Sohle des

Eisenstein-Lagers, dessen Hauptstreichen von S. nach N. , mit sanfter Nei-

gung gegen W. Seine Mächtigkeit wechselt von wenigen ^Zollen bis zu 6

Fuss. Es besteht mei«t aus körnigem thonigera Gelb- oder Braun-Eisenstein.

Die Körner, von Linsen- bis zu Bohnfen-Grösse, sind konzentrisch krumm-

schaalig abgesondert, haben bald eine glänzende glatte, bald eine uneben

matte Oberfläche. Die Körner erscheinen entweder von einem fetten, oft

weissen Thon umgeben, oder sie liegen in einem mit Eisenoxyd-Hydrat ge-

mengten Thon, zuweilen sind dieselben von dichtem Brauneisenstein um-

hüllt, der hin und wieder in derbe Massen von schaligem Gelb- und Braun-

Eisenstein übergeht. Stellenweise, zumal in den unteren Theilen des Lagers,

finden sich Reste von noch unzersetztem thonigem Sphärosiderit, zuweilen

als Kerne der Körner, den Beweis liefernd, dass die ganze Masse aus dieser

Substanz ent&tanden ist. Auch kommen dann und wann Spuren von Mangan-

schaum, Wad und Grau-Braunstein vor. Das Lager, welches hin und wieder

Verrückungen und Verwerfungen erfahren, wird von weisse fettem Letten

2 bis 8 Lachter hoch bedeckt; darüber liegt gewöhnlich 2 bis 5 Lachter

mächtiger, meist starke Wasser führender Triebsand, der 5 bis 6 Lachter

hoch von Lehm oder Letten bedeckt zu werden pflegt, worüber sodann ba-

saltische, mit Basalt-Stücken gemengte Erde folgt. — Die ganze Ablagerungs-

Art des Mardorfer Eisensteines, besonders auch die Form des Bohnerzes,

welche so grosse Ähnlichkeit zeigt mit dem Sprudel- oder Erbsen-Stein, wie

er u. a. bei den Karlsbader heissen Quellen sich erzeugt, sprechen dafür,
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dass jener Eisenstein aus heissen, kohlensaures Eisenoxydul enthaltenden

Quellen hervorging, welche bei der Eruption des Basalles des Masenberges,

auf der Grenze zwischen ihm und dem anstossenden Muschelkalk, sich einen

Ausgang verschafTt und ihren Gehalt an kohlensaurem Eisen-Oxydul in der

den Muschelkalk bedeckenden Thon-Mas§e abgesetzt haben, woraus später

das Eisenoxyd-Hydrat entstanden ist.

Die Analyse des Mardorfer Bohnerzes ergab

:

Eisenoxyd 69,27 Molybdän Spur

Thonerde • . 7,81 Phosphorsäure (?)... Spur

Kalk 1,50 Wasser '
. 14,06

Magnesia , 0,27 unlöslicher Rückstand . 5,87

K«li • 0,92 -^^^^
Natron 0,66 .

'

G. Rose: Meteorit von Hainholz unweit Borgholz im Paderborn'

-

sehen (Zeitschr. d. deutsch, geolog. Gesellsch. IX, 180). Dieser Meteorit

wurde, wie bekannt, in einer abschüssigen Furche zwischen Äckern auf

Kalkstein-Fels gefunden, der durch Regen-Wasser von der etwa 4 Fuss tiefen

Ackererde entblösst worden. Woehler's Analyse ergab den Nickeleisen-

und Olivin-Gehalt der Masse. Nach dem Vf. scheint der erwähnte Meteorit

nur aus Olivin und Nickeleisen zu bestehen*, erster bildet theils einen fein-

körnige Masse, worin das gediegene Eisen in Körnern verschiedener Grösse

enthalten ist, theils einzelne Körner, die Haselnuss- bis Wallnuss-Grösse

erreichen und wie bei den grossen Körnern , welche im Basalt vorkommen,

mit Klüften nach zwei sich unter rechten Winkeln schneidenden Richtungen

durchsetzt sind. Bei diesen ist die Farbe Oliven-grün, beim körnigen Olivin

schwärzlich-grün; beide Abänderungen zeigen sich aber häufig mehr oder

weniger stark verwittert und namentlich die fein-körnige Masse zuweilen in

ein förmliches Braun-Eisenerz verwandelt. Durch das Vorherrschen der

Olivin-Masse gleicht der Meteorit jenen von Erxleben und Klein- Wenden

unfern Noi'dhaiisen
,
jedoch ist bei diesem der Olivin nur fein-körnig und

graulich-weiss. Die grossen Olivin-Körner sind nur jenen in den Eisen-Massen

vom Jenisei und von Atacama vorkommenden Körnern zu vergleichen
;
jedoch

findet man diese immer noch viel kleiner, als die im Meteorit von Hainholz,

dagegen das Nickeleisen bei ihnen in viel grösserer Menge wie bei diesem

vorhanden ist, so dass es eine zusammenhängende Masse bildet. Merkwür-

dig sind im Meteorit von Hainholz noch einzelne ganz abgerundete bis Zoll-

grosse Stücke, die sich hier und da in ihm finden und, so weit man urtheilen

kann, ohne sie zerschlagen zu haben, aus derselben Masse bestehen, wie der

übrige Meteorit.

E. H.4SSENKAMP : Vorkommen voji Augit und Hornblende in der

Röhn (Verhandl. der Würzburg. phys. Gesellsch. IX). Beide .Mineralien

krystallisiren bekanntlich in Formen, welche sich geometrisch von einander
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ableiten lassen; Diess und die Wahrnehmung von Mitscherlich, Bkrthier und
GusT. Rose, geschmolzene Hornblende kryslallisire als Augit, wurde der

Grund, dass man die Ansicht aussprach, beide Spezies seyen der Hauptsache
nach dieselbe Substanz, welche bei sehr langsamer Erkaltung als Hornblende,

bei rascherer als Augi-t erstarre. Später gewahrte man jedoch das gemein-
schaftliche Vorkommen dieser beiden Mineralien in den Laven vom Vesuv.

ScACCHi fand merkwürdiger Weise hier die Hornblende nur in Rissen und
Spalten, also unzweifelhaft sublimirt, während der Augit in der Lava selbst

erscheint.

In Deutschland wurden an mehren Orten, so von Erbreich und Sand-

berger in einem Porphyr-artigen Basalte des Westertmldes bei Härdlingen,

beide Mineralien gemeinschaftlich aufgefunden. Blum beobachtete jedoch

nichtu nJ das gemeins haftliche Vorkommen, sondern auch ein Verwachsen-

seyn beider Mineral-Spezies. Aus djeser Beobachtung folgt unabvveisbar,

dass die oben erwähnte Hypothese keine Allgemeingiltigkeit haben kann.

Es war nun desshalb von Interesse, auch in der Röhn das Vorkommen
dieser beiden Mineralien zu studiren und namentlich zu erfahren, ob ein

ähnliches Verhältniss, wie das von Blum beobachtete, auch dort existire.

Die vulkanischen Felsarten der Röhn sind sehr reich an Hornblende

und Augit, vorzugsweise aber enthalten die Bas alt- Tu ff e des Pferdkopfs

und der Eube leicht zu gewinnende Krystalle.

Die Eube hat jedoch nur Augit geliefert, während der Basalt-Tuff

des Pferdskopfs vorwiegend Hornblende enthält, welche die Kombination

der Flächen oP, coPoo, ooP, P, als einfache und als Zwillings-Gestalt

aufzuweisen hat; die Krystalle sind glänzend, haben geflossene Kanten und

eine mehr gestreckte Gestalt und unterscheiden sich hierdurch auf den

ersten Blick von den mit-vorkommenden Augit-Krystallen. Selten sind sie in

eine bräunlich-rothe , dem Kaolin ähnliche Masse umgewandelt, so wie auch

pseudomorphe Umbildungen nach Chabasit vorkommen. Der Augit, welcher

als einfache oder Zwillings - Gestalt die Kombination der Flächen co P 00,

oo P (ooPoo), P aufzuweisen hat, besitzt scharfe Kanten und ein mattes

Aussehen.

Zwei Hornblende-Krystalle liegen nun vor, in welchen Augit-Krystalle

eingewachsen sind, und die Art und Weise ist genau so, wie sie Blum an

Exemplaren von Cxerlochtn in Böhmen beschrieben hat ; es sind auch hier

die Augit-Individuen bedeutend kleiner als die Hornblende-Krystalle und

ragen erste aus den letzten hervor. Durch diese Beobachtungen wird be-

stätiget, dass die im Anfange dieser Notitz erwähnte Ansicht unmöglich

geltend für die Entstehung der Amphibole und Augite der Röhn seyn kann.

Söchting: Mang an -Erze von Oehrenstock in Sachsen- Weimar (Zeit-

schr. d. deutsch, geolog. Gesellsch. IX, 181). Die Musterstücke zeigen Kalk-

spath als älteste Bildung in den bekannten Pseudomorphosen verschiedener

Mangan-Erze nach Kalkspath und in hohlen Abdrücken des letzten in Baryt.

Ein Exemplar erscheint als dicht gedrängte Ausfüllung einer ehemaligen Druse
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durch Pyrolusit, der auch den Kalkspath in mehren Skalenoedern auftretend

verdrängt hat. Einer dieser Krystaile ist gebrochen, der obere Theil etwas

zur Seite gerückt, während der Bruch durch Pyrolusit, dessen Nadeln in der

Verbindungs-Richtung der Bruch-Kanten und -Flächen laufen, wieder erfüllt

wurde. Da diese dichte Drusen-Ausfüllung durch einen Schlag gerade so

geöffnet wurde, dass diese Bildung bloss-gelegt ist, so sieht man von ihr auf

dem abgesprengten Stück einen Abdruck. "Weiter gewahrt man an einem

Stück eine der Hauptachsen -Richtung nach geöffnete Pyrolusit -Kalkspath-

Pseudomorphose und sieht, dass sie aus einem Kern mit drei durch Hohl-

räume geschiedenen Höhlen besteht, zwischen denen sich Reste einer weichen

röthlichen Masse befinden, wie solche öfter auf den Oehrenstocker Mangan-

Stufen zu bemerken sind. Es scheint demnach als ob der Kalkspath selbst

bereits in dieser schaaligen Weise gebildet gewesen sey. Endlich zeigt ein

Stück in den pseudomorphen Krystallen kleine Quarz-Krystalle eingelagert,

welche der Verwandlung in Pyrolusit widerstanden hatten. — Von Oehren-

stock kennt man auch Quarz-Krystall-Gruppen, die zum Theil kleine Haus-

mannit-Krystalle einschliessen, zum Theil von einer feinen Haut dieses Mine-

rals überzogen werden.

Ch. Säinte-Claire Deviixe: Laven vom Ausbruche des Vesuv's im

Mai 1855 {Bullet, de la Soc. geol. [2.] XIII, 612). Eine krystallinische

graue magnetische Abänderung (I.) , und eine mehr glasige schwarze nicht

magnetische (H.) ergaben bei der Analyse:
'

(I.) (II.)

SiOa 47,5 . 50,7

AI2O3 . . . . . . . . . . 20,0 . 23,7

y Fe 9,8 . 10,6

MnO 0,2 . 0,3

MgO 1,9 . 2,6

CaO 8,6 . 4,7

NaO .
^ '

. . . 8,9 . 5,4

KO 0,5 . 0,2

- Glüh-Verlust . 0,6 .
—

98,0 98,2~

Ausserdem etwas Phosphorsäure und geringe Mengen Chlor, theils in

löslicher Verbindung.

Söchting: gediegenes Kupfer in Pseudomorphosen (Zeitschr.

der deutsch, geolog. Gesellsch. X, 224). Die aus der BRücKß'schen Samm-
lung stammenden Musterstücke stellen sich theils scheinbar als einfache

sechs-seitige Prismen dar, theils als Verwachsungen solcher nach Art der

Aragonite von Molina und Bastenes. Schon früher hatte der Vf. einen ähn-

lichen aber weit grösseren Krystall vom Lake superior (naqh zweifelhafter

Angabe) aus der Sartorius von WALiBRSHAusEN'schen Sammlung beschrieben,
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so wie Breithaupt ein Exemplar der Freiberger Sammlung. Neuerdings gab

auch Kenngott Nachricht über derartige Vorkommnisse von Corocoro in

Bolivia (oder Peru?). Als ursprüngliches Mineral wurde stets Aragonit an-

gegeben, ein Schluss aus der Gestalt und dem Brausen des hier und da ent-

deckten Kernes beim Befeuchten mit Säure. Diess zeigte auch ein Krystall

aus der BniJCKE'schen Sammlung, an dem das undurchsichtige weisse Ur-

mineral weniger stark mit Kupfer bedeckt war. Das Exemplar der Züricher

Sammlung lässt, nach Kenngott, wahrnehmen, dass man es dabei mit einer

Verdrängungs-Pseudomorphose zu thuu habe, während das Göttingener Muster-

stück mehr als Umhüllungs-Pseudomorphose beschrieben war. Mit Umhül-

lung, wie solche auch an den BRüCKE'schen Exemplaren zu sehen, dürfte

jedoch stets die Verdrängung beginnen, welche sich namentlich an kleinen

Krystallen beim Zerbrechen als eine fast vollständige zeigt. — Auf welche

Weise die Abscheidung des Kupfers aus diesen Krystallen — deren Menge

so beträchtlich seyn soll, dass man sie zum Kupfer-Schmelzen verwendet —
erfolgt sey, dürfte beim Mangel an weiteren Nachrichten über die Geologie

des Fundortes noch im Zweifel bleiben.

RoB. H. Scott: Anorthit aus einem Diorit vom Konschekowskoi-

Kamm unfern Eogoslowsk im nördlichen Ural (^Philos. Mag. {4.\ XV,

518). Die Analyse des körnigen Minerals, dessen Eigenschwere = 2,72,

ergab

:

Kieselerde ........... 46,794

Thonerde . /. . . 33,166

Eisen-Peroxyd 3,043

Kalk 15,968

Magnesia , . . . Spur

Kali .

'

0,554

Natron 1,281

Kenngott: hohle prismatische Krys t all-Räume inQuarz-Kry-
st allen (Verhandl. d. Schwcitz. naturf. Gesellsch. , Bern 1S59, S. 131 ff.).

Früher schon beobachtete der Vf. in den Sammlungen des Hof-Mineralien-

Kabinetes zu Wien in einem grossen Bergkrystall aus der Schtveitz viele

verschieden lange Krystalle als Einschluss, deren Masse nicht mehr vorhan-

den , sondern durch Verwitterung und auflösende Feuchtigkeit aus den Räu-

men allmählich entfernt worden war. Diess konnte nur darum statt findep,

weil die Krystalle vor dem Bergkrystall in den Gebirgs-Spalten oder Gang-

P»äumen sich abgesetzt hatten, die Quarz-Krystalle sich später bildeten und

die prismatischen Krystalle so theilweise umschlossen, dass die noch hervor-

ragenden Theile der Verwitterung freies Spiel Hessen, welche nach und nach

die ganzen Krystalle ergriff und somit schliesslich die Quarz-Krystalle mit

hohlen prismatischen Krystall-Räumen übrig blieben. Bei der Durchsichtig-

keit des Quarzes war es nun möglich, die Gestalten der Krystall-Räume
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annähernd zu bestimmen, und die an der Obeffläclic des 0"3r/.es sichtbaren

Öffnungen gewährten ein weiteres Moment der Bestimmung. Der Vf. fand,

dass die Krystall-Räume rechtwinkeligen vierseitigen Prismen entsprechen

und ihre Enden durch eine horizontale Basis -Fläche begrenzt werden.

Welches Mineral einst diese Krystalle bildete, liess sich aus der Gestalt nicht

entnehmen ; indessen fand der Vf. einen Krystall gleicher Form vollständig

in den Quarz eingeschlossen, da er farblos und durchsichtig war, auch

Sprünge parallel der Basis-Fläche zeigte ; Diess führte zur Vermuthung, dass

Apophyllit die fragliche Species wäre. Später zu Zürich in der Universi-

täts -Sammlung und in der WisER'schen vorgenommene umfassende und genaue

Untersuchungen ergaben, dass das Mineral, wovon die Rede, Karstenit (An-

hydrit) sey. Er krystallisirte zu seiner Zeit vor Entstehung der Quarz-

Krystalle, letzte umschlossen theilweise die auf gleicher Unterlage auf-

sitzenden Krystalle, von denen abgebrochene Stücke als vollständiger Ein-

schluss vor zerstörenden Einwirkungen geschützt in den Quarz-Krystallen als

Repräsentanten ihrer Spezies aufbewahrt, während die theilweise eingeschlos-

senen und theilweise freien Krystalle vollständig entfernt wurden, wie es gerade

bei dieser Substanz um so leichter möglich war, so dass nicht eine Spur

ihres Daseyns, ausser der Gestalt, zurückblieb. — In der W^iser' sehen Samm-

lung finden sich Musterstücke mit Karstenit-Räumen von folgenden Fundorten :

Quarz (Berg-Krystall) aus dem Rienthale, Göschenen gegenüber, am St.

Gotthard^ Kanton UH, Begleiter: Desmin, Orthoklas, Chlorit; Quarz von

Gaveradi bei Ciamuth im Tavetscher-Thale Graubündtens
;
Quarz von Ober-

gestein im Oberwallis, Begleiter: Orthoklas, Kalkspath, Titanit; Quarz aus

dem Münsterthal im M^allis
;
Quarz (Rauch-Quarz) vom St. Gotthard., des-

gleichen aus dem Tavetscher-Thal ; desgleichen von Crispalt in Graubündten,

an der Grenze gegen Uri.
, ,

Man ersieht hieraus, dass das Vorkommen dieser Einschlüsse kein ver-

einzeltes ist, jedoch scheint es der Schtveit's allein eigenthümlich zu seyn.

Tamnau: interessantes Vorkommen von violblauem Fluss-

spath zu Schlackenwald in Böhmen (Zeitschr. d. deutsch, geolog. Ge-

sellsch. X, 227). Die Krystalle des Musterstückes erscheinen nicht, wie sonst

gewöhnlich, in einer und derselben Gestalt, sondern in zwei ganz verschie-

denen Formen ; ein Theil besteht aus Oktaeder , ein anderer aus dem Hexa-

eder verbunden mit dem Pyramiden-Würfel. Die Farbe des Minerals ist in

beid«n Bildungen vollkommen gleich, der Glanz aber sehr abweichend; die

Oktaeder haben matte mit einem Überzug bedeckte Flächen, jene 3er anderen

Gestalten sind glatt und glänzend. Unbezweifelt fand hier eine doppelte

Feldspath-Bildung statt; höchst wahrscheinlich enstanden die Oktaeder zuerst

und später die anderen Gestalten, welche sich darüber lagerten, obgleich an

dem Musterstück ein, derartiges Übereinanderliegen nicht mit voller Sicher-

heit nachzuweisen ist.
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Ch. U. Siiepabd: über Lazulitli, Pyrophyllit u nd Tetra dymi t in

Georgia (Sillim. Journ. 1859, XXVII, 36— 40). Gravesmountain in

Lincoln Counhj, Georgia, ist eine 300' hohe und 2 Engl. Meilen lange An-
höhe, 12 Meilen NW. von den Colnmbia-GolAgruhen , 50 Meilen oberhalb

Angusta. Der zentrale Theil des Berges in einer Mächtigkeit von 50' be-

steht aus einem Häinatit-Gesteine, welches an einigen Stellen einen eisen-

schüssigen Kyanit (ganz wie der J?MÄ.yjA'cAe Diaspor aussehend) einschliesst,

in dessen Gesellschaft, und oft auch in ihn eingebettet, schön auskrystalli-

sirte Rutile bis von Pfund-Gewicht vorkommen, nebst einigen kleinen Quarz-

Krystallen. Diesen Mineralien eng verbunden findet sich ferner eine Steatit

genannte 8"— 10" dicke Masse, die aber Pyrophyllit ist. Der Hämatit ist

massig, körnig, fast derb und mit zersetztem Kyanit, Pyrophyllit und Rutil

durchmengt. Im SO. jenes 50' starken Streifens erscheint Itacolumit über

300' mächtig, der streifenweise viele Massen, Nester und Krystalle von Lazu-
lith einschliesst; dessen ^^"—1" grossen Krystalle wie Granaten im Glim-

merschiefer eingestreut sind. Der Itakolumit enthält Spuren von Gold (der

Vf. beschreibt die Kyanit- und Lazulith-Krystalle und bildet sie ab).

Mitten im Chestatee-Flusse 4 Meilen östlich von Dahlonega kommt Gold

in Hornblende-führendem Gneisse vor, begleitet von Tetradymit, den man

schon öfters in Gesellschaft der ersten beobachtet hat. Der Gneiss enthält

Quarz-Gänge queer gegen seine Schichtung und 1"—2" dick, in welchen

dann ferner unregelmässige Pyrrhotin - Massen (mit Chalkopyrit) , Chlorit,

eckige Bruchstücke von grünem Hornblende-Gneiss, spaltbarem Kalzit, Ilmenit

in gebogenen Krystallen, zuweilen ein Alunit-Krystall und gelbe Apatit-

Körnchen eingeschlossen sind. Der Tetradymit ist meistens breit-blättrig und

nur zuweilen körnig, nicht vollkommen krystallisirt, mit silberweissen Pyrit-

Theilchen, und entwickelt vor dem l,öthrohr deutlichen Selenium-Geruch. —
Leadhillit kommt in kleinen Mengen vor auf der itfor^^aw-Silberbleigrube

im Spartanburg-Bezirke S.-Curolina's, mit Pyromorphit und Cerusit zu-

sammen.

Fr. Field: Guayacanit, eine neue Mineral-Art aus den Cordil-

leren Chili's (a. a. 0. S. 52). Das Mineral besteht gänzlich aus

:

Kupfer 48,50, . . , , .

Schwefel .... 31,82M.^^"2
i» + As b^

. ., jq j . ; tribasisches Kupfer-Sulpharseniat.

„. j c-iu c '
1 Härte 3,5 — 4

Eisen und Silber . Spuren l
'

qq 4fi I

Folgenschwere 4,39

Die Zusammensetzung entspricht der des Tennantits, nur dass Arsenik

an die Stelle des Eisens tritt. Abstammung aus der Nähe der Schmelzwerke

von Guayacana.

G.Rose: Eisenkies-Krystall von bedeutender Grösse (Zeitsch.

d. geolog. Gesellsch. X, 226). Ein Pyritoeder mit schwach abgestumpfter
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Hexaeder-Ecke; der Krystall inisst in einer Klchlunf"- ö'/.^, in einer darauf

rechtwinkeligen Richtung 6" Fr. Fundort wahrscheinlich tllba. Das Muster-

stück enthält etwas ansitzenden Eisenglanz.

Rammelsberg : Analcim (Poggend. Annal. CV , 317 (F.). Das Mineral

von den Cyclopen-Inseln bei Catanea, dessen Eigenschwere =r 2,288 ge-

funden wurde, ergab im Mittel zweier Analysen:

Kieselsäure 55,22

Thonerde 23,38

Kalkerde 0,23

Talkerde 0,12

Natron ,....,.. 12,19

Kali 1,52

Wasser . " , . 8,11

100,77

und eine Zerlegung des Analzims von Wessela bei Aussig, Eigenschwere

= 2,262, lieferte:

Kieselsäure 56,32

Thonerde 22,52

Kalkerde Spur

Natron 12,08

Kali 1,45

Wasser 8,36

100,73

Der Kali-Gehalt von beinahe 4
'/2 Proz., welchen Sartorius von Walters-

hausen im Analcim von den Cyclopen-Inseln gefunden, dürfte folglich Vieles

geringer seyn. — Wenn man, nachdem Marignac die Isomorphie der Fluor-

kiesel-Doppelsalze mit den Fluorzinn-Doppelsalzen dargethan, nicht mehr

umhin kann, in der Kieselsäure nur 2 At. Sauerstoff anzunehmen, so ver-

wandelt sich die bisherige Analzim-Formel in die viel einfachere

:

(Na Si -I- AI Si») -j- 2 aq.

F. PisANi: Brenn- 31 aterial zu Löthrohr- Versuchen {Compt. rend.

ÄLV, 903). Als solches wird ein Gemische von Alkohol und Terpentinöl

empfohlen. Es kann in den gewöhnlichen Lampen gebrannt werden, gibt

bei Anwendung des Löthrohres eine grössere Hitze und brennt mit leuchten-

der Flamme ohne Verbreitung eines unangenehmen Geruches. Das Gemenge

besteht aus 6 Vol. Alkohol von 85° und 1 Vol. Terpentinöl , dem einige

Tropfen Äther zugesetzt sind ; wo es wohlfeiler Holzgeist anzuwenden, nimmt

man 4 Vol. von diesem. Die Flüssigkeit muss vollkommen klar seyn, un-

gelöstes Terpentinöl würde ein Russen der Flamme verursachen.

In solcher Flamme konnte mit dem Löthrohr ein Platin-Draht von ^/,o™™

Durchmesser an seinen Enden geschmolzen werden; desgleichen ein Eisen-
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Draht von Vio™™ Stärke zu einer Kugel von 2™« Durchmesser u. s. w. —
Alle Lölhrulir -Versuche sind leichler auszuführen; denn in solcher Flamme

schmilzt kohlensaures Natron eben so leicht, wie Cyankalium in der Alko-

hol-Flamme. Auch ist die Reduktions-Flamme sehr scharf abgegrenzt und

gut zu erkennen.

F. V. Richthofkn: ArtderAusscheidung überschüssiger Kiesel-

säure im Trachyt-Porphyr .(Jahrb. d. geolog. Reichs-Anst. , X, 46).

Dieselbe findet statt wie beim Quarz-Porphyr, stets in ausgebildeten Kry-

stallen, und stellt dadurch beide Gesteine dem Granit gegenüber, wo der

Quarz gleichsam als einhüllende Masse die fertigen Krystalle der andern

Mineralien verbindet. Da die chemische Zusammensetzung wie die minera-

logischen Bestandthcile — abgesehen von dem geringen Unterschiede zwischen

Sanidin und Orthoklas — bei den drei Quarz - führenden Typen der grani-

tischen, porphyrischen und trachytischen Reihen ganz gleich sind, so kann

der Unterschied in der äusseren Ausbildung nur auf einer Verschiedenheit

der Erstarrungs-Verhältnisse beruhen. Beim Granit erstarrte zuerst Ortho-

klas und Oligoklas, später der Quarz, eine scheinbare Anomalie, welche

man bekanntlich durch das Tieferliegen des Erstarrungs-Punktes im Verhält-

niss zum Schmelz-Punkte und ein längeres Verharren des Quarzes im zäh-

flüssigen Zustande zu erklären suchte. Diess scheint auch hei langsamem

Erkalten eines dünn-flüssigen Magma's auf der Erd-Oberfläche vollkommen

gerechtfertigt. Bei Quarz-Porphyr und Trachyt-Porphyr hingegen schied sich

der Quarz zuerst aus, später Orthoklas und Sanidin, noch später Oligoklas.

Nun sind aber bei diesen beiden Gesteins-Gruppen , deren Eruption in viel

spätere Perioden fällt, wegen der inzwischen weit vorgeschrittenen Abküh-

lung der Erde zwei Phasen der Erstarrung zu unterscheiden. Die erste ge-

hört der Zeit an, als die Masse sich vor der Eruption mit der Erde selbst

unendlich langsam abkühlte , die zweite der schnellen Erkaltung nach der

Eruption. In erster entstanden Krystalle der Verbindungen, welche den

höchsten Schmelzpunkt haben, in der zweiten die dichte felsitische Grund-

niasse; die scharfe Begrenzung der Krystalle gegen letzte entspricht dem

schnellen Wechsel der Verhältnisse. Unter dem hohen Drucke im Erd-Innern

ist also auch der Erstarrungs-Punkt des Quarzes höher als jener des Ortho-

klases und der übrigen Mineralien, ein Zeichen, dass er durch hohen Druck

bei erstem Mineral schneller erhöht wird, als beim Orthoklas. — Wenn die

Quarz-Einschlüsse von Quarz-Porphyr und Trachyt-Porphyr zusammengenom-

men denen des Granits hinsichtlich der Ausbildung eben so scharf und be-

stimmt gegenüber-stehen, als die Erstarrungs-Verhältnisse dieser Gebirgs-Arten,

so gilt Diess nicht in gleichem Maasse vom gegenseitigen Verhältniss der

beiden Quarz-Gesteine des Roth-Liegenden und der Tertiär-Periode. Hier

hat nur ein Unterschied statt. Im Quarz-Porphyr findet sich stets die Doppel-

Pyramide ohne Säulen-Flächen, bei den Quarz-Krystallen des Trachyt-Porphyrs

treten diese meist hinzu; aber sie sind auch hier nicht stets vorhanden und

immer untergeordnet. Für diesen Unterschied lässt sich kaum eine Erklä-
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rung finden, da die Gesteine sich in gewissen Abänderungen völlig gleichen

und der Trachyt-Porphyr sich ausser dem geologischen Verhallen petrogra-

phisch nur durch das Vorkommen von Sanidin statt Orthoklas und durch

Ausbildung zahlloser von dem Wechsel der Erstarrungs-Verhältnisse be-

dingter Modifikationen der Struktur auszeichnet. Ausserdem findet sich in bei-

den Gesteinen häufig Kieselsäure, welche nicht mehr zu den Krystallen ver-

wendet wurde , sondern nach der Eruption mit der Grundmasse erstarrte.

Beim Quarz-Porphyr bedingt sie oft eine wellige geflammte Struktur durch

Abwechselung Kieselsäure-reicherer und -ärmerer Parthie'n in der Felsart.

Beim Trachyt-Porphyr hingegen erscheint diese Kieselsäure in scharf-begrenz-

ten Milch-weissen Chalzedon-artigen lang-gezogenen Beimengungen.

L. Barth: Keramohalit (Haarsalz) von Nikolsdorf unterhalb
Lietifs im Pusterthale (Sitzungs-Ber. d. Kais. Akad. XXIV, 289). Entsteht

fortwährend und bildet eine licht-gelbe bis weisse zerreibliche Rinde von

fein-faseriger Struktur auf einer Glimmerschiefer-Wandi Die Analyse ergab:

Thonerde (mit Spuren von Eisen), . . . 15,8

Schwefelsäure 36,0

Wasser 48,4

100,2

Th. Lavoff: Kupfererz aus dem Distrikt Werchne-Oudinsk (^Bullet.

Soc. Moscou, XXXI , 251 etc.). ßas Mineral, wovon bis jetzt keine mit

einiger Sicherheit bestimmbaren Krystalle vorgekommen, scheint ein Gemenge

mehrer Kupfererze mit Eisenoxyd und Quarz. Die Analyse zeigte folgende

Zusammensetzung:

Kupfer 40,60

Eisen 5,50

Schwefel 5,50

Antimon 5,27

Silber 0,75

Selen Spuren

Kieselerde, Sauerstoff und Wasser . . . 42,36

A. Kennöott: das Tyrit genannte Mineral (Poggend. Ann. CIV,

193 ff.). Die vom Vf. bereits mitgetheilten Bemerkungen hatten zum Zwecke

zu zeigen, dass eine Vereinigung der erwähnten Substanz mit dem Fergu-
sonit sehr wahrscheinlich sey. Forbes veranstaltete weitere Untersuchungen

des Tyrits, welche dessen frühere Angaben zum grössten Theil bestätigen,

keineswegs aber das entkräften, was zu Gunsten der Identität des Tyrits

und des Fergusonits von Kenngott angeführt worden. Die morphologischen

Verhältnisse beider Mineralien sprechen in demselben 3Iaasse wie früher für

ihre Vereinigung, und in den übrigen Eigenschaften hat sich nichts Neues

Jahrtuch 1859. ^

20
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niiriindcn lassen. Die nun ans^fcfiilirte Analyse des Tyrits von Hello I>ci Niis-

kül auf dem Festlande, 10 Engl. Meilen östlich von Arendnl, zeinftc nur, dass

der früher zerlej^te Tyrit von Ilampemyr und jener von Helle bezüglich der

Zusammensetzung übereinstinunen und wesentlich AVasser enlliallcn. Bei Helle

kommt der Tyrit ziemlich reichlich und zuweilen in Krystalicn von 2 Zoll

Länge vor, aber Foruks konnte keine so gut ausgebildeten erlangen, wie

Kenngott solche gemessen und beschrieben hat. Unser Vf. beharrt daher

auf der Behauptutig, dass noch bestehende Abweichungen genügende Er-

klärung finden müssen, wenn beide Substanzen, Fergusonit und Tyrit, che-

misch genau bestimmt seyn werden, was vor der Hand nur bei letztem

der Fall.

A. Reüss: Steinmannit von Przbräm (Sitzungs-Ber. d. Kais. Akad.

XXV, 561). Gegen die Selbstständigkeit dieses Minerals wurde mehrfach

Zweifel ausgesprochen ; eine genaue chemische Analyse musste entscheiden,

und diese veranlasste der Verf. Ungeachtet der grössten Sorgfalt gelang es

nicht , eine für den Zweck hinreichende Menge vojlkommen reinen Stein-

mannites zu erlangen, was nach der Art des Vorkommens überhaupt un-

möglich seyn dürfte. Die Untersuchung lieferte: Schwefel, Arsen, Blei,

Antimon, Zink, Eisen, welche sich zu folgenden binären Verbindungen ver-

knüpfen lassen, die zum Theil unter einander wieder zusammengesetztere

Verbindungen eingegangen haben mögen, und zwar:

PbS 76,48

As, Sj • 9,25

Sb'Sj 0,77

ZnS 11,38

FeS . 2,10

99,98

Eine andre Probe gab um 2,0 Proz. Blei weniger, fast kein Zink, bei-

nahe kein Arsen, aber dagegen viel Antimon, und in einer dritten Probe fand

sich ein wenn auch geringer Silber-Gehalt. Es ergibt sich aus dieser von

Schwarz im RocBLEOER'schen Laboratorium angestellten Untersuchung, dass

ausser dem Schwefel-Blei kein andrer Bestandtheil konstant ist und man die

übrigen sämmtlich als zufällige Einmengungen zu betrachten habe. Der

Steinmannit wird daher nur für einen gewöhnlich verunreinigten BIciglanz

erklärt werden können.

B. Geoloojie und Geoffnosic

F. V. Andrian: Gegend um Brixlegg und Kitsibüchl '\n Tyrol (Jahrb.

d. geolog. Reichs-Anst. IX, 65). Die Schichten von Sandstein, Schiefer und

Kalk gehören nach ihren Fortsetzungen in Salzburgische , durch Versteine-
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rungen dorn Niveau nach bestiinnite Schichten zur Grauwacko und zur untern

Trias. Ein Theil der Erscheinungen s])richt also dafür, dass sie zwei For-

mationen umschliessen , während andrerseits das vielfache Verschlun^cnseyn

der drei Glieder im Streichen und Fallen für Produkte einer Formation spricht.

Es ist klar, dass die Untersuchun<i- der metamorphischen Aktipnen, welche

die Unterscheidung von drei Formationen für spätere Zeiten unmüf^Iich ge-

macht, einen der interessantesten Zweige der Petrographie bilden müsse;

für jetzt haben wir nur wenige Anhalts-Punkte, wie die spätere Umwandc-

lung der Kalk-Schichten in Dolomit, welche viele Konglomerate deutlich

zeigen, eine Metamorphose in katogener Richtung (Haidinger), die sekundäre

Bildung von Gyps und Steinsalz (fiöhrerbiichl) , endlich das stete Zunehmen

des Glimmers nach Süden. Die zwei ersten Prozesse sind noch thätig. —
Die Erz-Lagerstätten, welche diese Gegend so berühmt gemacht, sind nur

verschiedene Typen — Kupfer-, Eisen- und Nickel-Erze — einer Formation,

verursacht durch das verschiedene Nebengestein, ein Gesetz, das in Sach/ien

genügend nachgewiesen ist. Die Formen sind die in Lagern, Gängen und

Stöcken. Auch sie wurden durch das Nebengestein hervorgerufen, jßdoch

fehlen die merkwürdigen Kontakt-Erscheinungen der Lagerstätte unter sich,

so wie mit dem Nebengestein, welche andere Gang-Komplexe charakterisiren,

ein deutlicher Beweis , dass diese Klüfte nicht Gänge im eigentlichen Sinne

des Wortes, sondern von gleichzeitiger Entstehung mit dem Nebengestein sind.

L. H. Jeitteles : nordische Geschiebe in der Nähe von Troppan

(Beiträge zur Geologie von Troppau. 1858, S. 71 ff.). Wie bekannt, gibt

es in der weiten Ebene, die sich von den Abhängen der Gebirge Skandi-

naviens und Finland^s bis zu den Vorbergen der Sudeten ausdehnt, über-

haupt den grössten Theil des nördlichen Europas einnimmt, nur sehr wenige

Insel-artig hervorragende Gegenden, in denen feste Gestein-Massen anstehen;

so bei Ri'idersdorf und tiperenberg unweit Berlin^ bei Lüneburg und

Arendsee, bei Seegeberg in Holstein und an wenigen andern Orten. Solche

Parthie'n fester Felsarten inmitten der ungeheuren Sand-, Lehm- und Schutt-

Massen sind bald Gy^s oder Kalkstein , welcher am häufigsten der Muschel-

kalk-Formation angehört, oder es sind Mergel-artige Gebilde von grösserer

und geringerer Mächtigkeit, Nirgends zeigen sich anstehende Gesteine einer

altern Formation als die der Trias. Demungeachtet trifft man nicht hier und

da, sondern fast überall in jener weit ausgedehnten Ebene lose daliegende

grössere und kleinere Blöcke krystallinischer Gebirgsarten , einzeln oder in

Gruppen vorkommend. Noch beträchtlicher ist die Menge derselben, welche

in Lehm oder Sand eingebettet an allen Orten gefunden wird, wo durch

Sand-Gruben oder Wasser-Einrisse ein tieferer Einblick in jene so sehr ver-

breiteten Ablagerungen gestattet ist. — Zusammenhängende Ablagerungen

von nordischen Lehm-, Sand- und Gerölle-Scliichten finden sich bei Troppau

an mehren Orten. Die oberste Schicht bildet eine 5 bis 10 und 20 Fuss

mächtige Lage von gelblichem oder gelblich-grauem Lehm. Darunter folgen

mehre Schichten von Sand, der sich durch seine rothen Feldspath-Körner

20"
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mU norflische Bildung charaktcrisirt. Mit diesem stehen in WerhseJ-

liigerung Schichten von Gerollen verschiedener Grösse, welche sich meist

unzweifelhaft als nordischen Ursprungs zu erkennen geben. Jedoch kommen
auch nicht wenige Geschiebe von Grauwacke, so wie von Thonschiefcr vor,

die ihre Abkunft vom südlichen Gebirge der Umgebung Troppau's nicht

verläugnen können, so dass sich südliche und nordische Gerolle hier vereint

finden. Die Graüwacke-Geschiebe wechseln in der Grösse von 3 bis 10

Zoll, sind stark abgerundet und mit einer intensiv glänzenden Rinde von

Eisenoxyd überzogen. Die nordischen Gesteine kommen in der Grösse von

1 und 2 Zoll bis 1 oder 2 Fuss und darüber vor, sind bald mehr und -bald

weniger abgerundet, bisweilen auch abgeschliffen und bestehen aus Granit,

Syenit, Gneiss, Granulit (der nicht selten kleine Granaten enthält), Quarzit

u. s. Vf. Feuerstein-Knollen oder Fragmente von solchen , gewöhnlich mit

weissem Kieselmehl -Überzug, sind nicht selten: auch an Quarz ist kein

Mangel. Bei Ottendorf findet man häufig Geschiebe von grauem und röth-

lichem Kalkstein mit mehr oder weniger deutlichen Petrefakten, namentlich

Resten von Trilobiten und Orthoceratiten. — Sonach sieht man sich in der

Hauptstadt Oesterreichisch-Schlesiens von nordischen Fremdlingen, von erra-

tischen oder Wander-Blöcken, rings umgeben.

Rmdinger: Basalt - Schlacken von einem neuen Fundorte
(Jahrb. d. geolog. Reichs-Anst. IX, 1). Eine ansehnliche Zahl wurde bei

Gelegenheit des Abräumens der Hangend-Decke des Dillacher Braunkohlen-

Flötzes im Kainach-Thale in der Tiefe von einem bis nvei Klaftern im

lettigen sedimentären Boden zerstreut getroffen. Die Musterstücke enthalten

Gesteins-Fragmente wie Kalk-Mergel , zum Theil an der Oberfläche im

Schmelzen begriffen
,

Quarz-Sand u. s. w. Schlackige Basalte finden sich

wohl in einiger Entfernung östlich auf der ganzen Strecke zwischen Fürsten-

feld und Hadkersburg, Riegersburg , Kapfenstein., Gleichenberg, Klöch

u. s. w. ; selbst bei Wildon ist noch ein Basalt-Berg. Indessen liegt die Frage

nahe, ob diese neu aufgefundenen Stücke nicht von einem noch näheren

Punkte herrühren. Jedenfalls würden sie den Ausbruch mit voller Sicherheit

als viel später geschehen bezeichnen, als die Ablagerung der Baum-Stämme,

aus welchen die Lignite enstanden, oder die mit Torf-Struktur versehenen

tiefern Lagen der Flötze, die nun als Braunkohlen gewonnen werden.

DK Verneuil und Collomb : geologische Beobachtungen im süd-

östlichen Spanien (Bullet, ge'ol. \2.] Xltl, 674 etc.). Die Verfasser, welche

bereits früher mehre Gegenden Spaniens durchwanderten, auch über ihre geo-

logischen Forschungen Bericht erstatteten, wählten neuerdings für solche

Zwecke das Königrei chilfwrcta und die östliche Grenze Andalusiens. Von Paris

folgten sie der Heerstrasse nach Bayonne und Burgos. Wir müssen uns, den

weiter eingeschlagenen Weg andeutend, auf Bruchstücke der manchfalligen

Bemerkungen beschranken , diese und jene Thatsachen von Wichtig-
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keit oder von besonderem Interesse hervorzuheben, ohne in alle Einzeln-

heiten einzugehen. In der Sierra de Guadaramma steigt Granit, einem

Eilande gleich, inmitten des Kreide-Gebietes empor und scheint dessen Schich-

ten aufgerichtet zu haben..— Bis Madrid bedeckt rother Diluvial-Letten den

Boden, er umschliesst Rollstücke in Menge. — Von Madrid nach Albacete

führte die Eisenbahn. Nordwärts zeigte sich die granitische Kette des Gua-

daramma ganz mit Schnee bedeckt — es war der 25. April —, während

das Tajo-Thal bei Aranjues in glänzendem Frühlings-Schmuck prangte. —
Von grosser Einförmigkeit ist das Land zwischen Alca%ar und San Jiian^

nur hin und wieder niedere Hügel-Züge, und selbst diese verschwinden im

östlichen Theile. — Vom Gipfel des Monpichal erblickten unsere Wanderer

eine öde unfruchtbare Gegend, in welcher sich mehre Salz-See'n befinden;

einer derselben nicht fern von Patrola wurde besucht; er trägt mit Recht

den Namen „Bittersalz-See", denn das im Sommer verdunstende Wasser

hinterlässt Bittersalz-Krystalle. — Einige Kilometer südwärts von Forhina

überraschte der Cabefso, negrOy ein nur 15 Meter hoher Hügel, scharf ge-

schieden durch seine Schwärze von den ihn umgebenden weiss und roth

gefärbten Gypsen und tertiären Mergeln. Es ist dieser Cabeao negro ein

alter vulkanischer Krater, kreisrund, von etwa 50 Meter Durchmesser;

Rand und Inneres bestehen aus schwarzem schwammigem Gestein, ähnlich

den Schlacken neuer Feuerberge. -^ In Murcia führte der Zufall die Rei-

senden zusammen mit zwei wohl unterrichteten spanischen Bergwerks-

Ingenieuren ; sie gaben ihnen das Geleit bei der Wanderung durch die

„metamorphische" Kette von Carrascoy im Südosten der Stadt. ^ Zahlreiche

Gänge plutonischer Felsarten setzen in dem Gebirge auf; die dioritischen

Ausbrüche , so lehrt die Erfahrung, werden fast ohne Ausnahme von Kupfer-,

die trachytischen von Blei-Erzen begleitet. — In Huescar eingezogene Er-

kundigungen über die beste Art auf die Höhe der Sagra Sierra zu ge-

langen, waren ungenügend; Niemand aus dem Orte hatte die Berg-Fahrt

unternommen, ja es schien im Lande irgend ein geheimes Vorurtheil dagegen

zu bestehen. Die Reisenden Hessen indessen nicht ab von ihrem Vorsatz

und erreichten den Gipfel, welcher den Meeres-Spiegel um 2400 Meter über-

ragt. Hier geht ein durch Ammoniten und Belemniten bezeichneter Lias-Kalk

zu Tag. Sonderbar genug fand sich fast unter dem Schnee eine 3Iünze mit

dem Bildniss eines Römer-Kaisers. — Auf dem Wege von Zieza nach Segura

sind ergiebige Zink-Gruben; die Erze haben ihren Sitz zwischen Dolomit

und einem mergelig-kalkigen Trümmer-Gestein.

Am Schlüsse folgt eine Übersicht der Regionen oder Gebirgs-Systeme

Süd-Spaniens. Sie zerfallen in Murcia und Andalusien — so weit die

Verfasser letzte Provinz kennen lernten — in drei Regionen, wovon jede

charakterisirt ist durch Felsarten ebenso verschieden, was ihre mineralogische

Beschaffenheit betrifft, als hinsichtlich der orographischen Verhältnisse. Die

südlichste Region, die „metamorphische", der Küste mehr oder weniger

nahe, führt vorzugsweise Erze , liefert Silber und Blei in bedeutenden Men-

gen. Daran reihen sich Bemerkungen über die Trias-, Jura-, Kreide-,

Numrauliten- und Tertiär-Formationen.



310

NoKCüKRATii: Artefa klen-Brekzie aus dem Meere hei Osleiide

(IXiedenhein. Gesellsch. für Naturk. IS37, Novbr. 4). In einem sehr festen

Konglomerate von verschiedenartigen Geschieben und Sand, zertrümmerten

lind gehleichten Muscheln (Pecten, Cardiuin u. s. w.), Avelche durch ein

kalkig eisenschüssiges Bindemittel zu einer sehr festen Masse zämentirt

sind, befindet sich ein beim Durchschlagen des Stückes sichtbar gewordener

geschmiedeter eiserner Ring von etwa 3 Zoll Durchmesser. Man sieht an

diesem Ringe , dass ein Theil des Eisens von der Oberfliiche weggefressen

und zum Bindemittel der Brekzie verbraucht worden ist. An der Brckzie

befindet sich auch etwas in Eisenoxyd-Ifydrat umgewandeltes Holz, welches

vielleicht ursprünglich mit dem Ringe in Zusammenhange gestanden hatte.

Spallanzani beschrieb bereits feste , zu Mühlsteinen benützte Brekzien beim

Leuchtthurm von Messina ^ Peron gedachte merk\vürdiger zu Sandsteinen

verbundener sogenannter erhärteter Dünen an den Gestaden von Inseln der

Südsee, welche fortdauernd gebildet werden. Im Rhein, unterhalb des

Bingerloches und bei Bomt., fand man Artefakten -Trümmer- Gesteine, die

mancherlei Eisen-Geriithe enthalten. Ein grosser Einfluss ist nicht zu ver-

kennen, den das von den Eisen-Stücken sich bildende Eisenoxyd-Hydrat auf

die erste Verkittung der Geschiebe solcher Brekzien sowohl im Meer als in

Flüssen ausübte.

Ö. I. Holmberg : Bemerkungen auf einer geognos tischen Reise
nach Osl-Finland {^Bullet. Soc. Nat. Moscou 1836, No. iv, p. 503 etc.).

Von Helsingfors nahm der Berichterstatter seinen Weg über Willmanstrand,

einem von Diluvial-Massen bedecktem Höhen-Zuge folgend, der angeblichen

nördlichen Grenze des Rapakiwi-Gebietes. Rapakiwi, der verwitternden

Eigenschaft wegen von den Eingeborenen so benannt, ist bekanntlich der

Feldspath-reiche Granit, in welchem oft Faust-grosse von Oligoklas umge-

bene Feldspath-Parthie'n Porphyr- oder vielmehr Mandelstein-artig vorkom-

men. Dass die Verwitterung des Gesteins hier mit dem Oligoklas beginnt,

ist augenfällig; warum aber das Mineral gerade in dieser Gegend leichter

verwittert als an anderen Orten, wo es, wie z. B. bei fHarkans im Kirch-

spiel Heisinge, in grossen Massen den Feldspath in einem sehr grob-kömigen

Granit vertritt, bleibt noch zu ermitteln. — Zwischen Helsingfors und Wi-

borg , am Saima-Kanal u. a. a. 0. anstehender verwitterter Rapakiwi.

In der Gegend um Savonlinna Granit und Gneiss ; die Lagen des letzten

Gesteins wurden dermassen gehoben, dass sie fast senkrecht stehen. — Im

Kirchspiele Sordavala ist der Fundort des Sordavalits. Er bildet das

Sahlband eines in Gneiss aufsetzenden breiten Ganges, dessen Masse

dichtes Hornblende-Gestein (Aphanit?) ist, viel Eisenkies enthält, verwit-

tert und die Spaltungs-Flächen mit Rost-gelbem LT)erzuge bekleidet. — Beim

Eintritt ins Kirchspiel Imbilaks Thonschiefer : sodann abwechselnd Gneiss,

Hornblende- und Glimmer-Schiefer. — Besondere Aufmerksamkeit verdienen

die Kupfer- und Zinn-Gruben von Pitkäranta. Granit und Gneiss sind die

herrschenden Gesteine; in denselben zieht sich von SO. nach AW. ein Grün-
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Stein-Gürtel, der die Erz-führende Masse ausmacht. Von 10 abgeteuften

Schachten sind gegenwärtig nur zwei im Betrieb ; eine Grube liefert Kupfer-

kies — zuweilen begleitet von Kupferglanz, Bunt-Kupfererz, Malachit und

Kupfer-Lasur — , die zweite hauptsächlich Zinn-Erz. Zu den vorkommenden

charakteristischen Mineralien gehören: Scheelit, Molybdänglanz, Fhissspalh

und in Eisenoxyd-IIydrat umgewandelte Eisenkies-Hexaeder. Nordostwärls

von Pitkäranta stehen in Hoponstio Massen dolomitischen; Kalkes an: sie

werden einerseits von Granit, andrerseits von einem Hornblende-Gestein be-

grenzt. Der Kalk führt Blende in abgerundeten Körnern, Augit, Flussspath,

Idokras, Chlorit und ein neues von Nordenskiöld Termophyllit benanntes

Mineral. — Auf der Halbinsel Laponieini setzt zwischen schieferigen^Hom-

blendc-Gcstein und Granit ein Quarz-Gang auf, der in seinen obren Teufen

sehr Silber-reichen Bleiglanz enthielt. — Im Kirchspiel Sordavala, welchem

sich der Verf. noch einmal zuwendete, treten Granit, Gneiss und Hornblende-

Schiefer auf, und oft ist's schwer eine bestimmte Grenze zwischen ihnen

zu ziehen : mau erkennt ungeheure Umwälzungen, die einst hier statt gefun-

den. Bieiglanz und Graphit kommen vor; letzter wird mit Vortheil gewon-

nen. Bei Pennusniend ^ südlich von ^ordavala^ wurde der Gneiss bei der

Erhebung gebogen, so dass die dazwischen liegenden Glimmer-Schichten ein

wellenförmiges Aussehen erhielten. — Von Pelkjärvi begab sich der Verf.

ins ToAmff/ffrfi-Kirchspiel, dessen südliche Hälfte aus schieferigen Gesteinen

besteht; östlich herrschen Hornblende-, westlich Glimmer-Schiefer. — Inder

Gegend der Kirche und des See's Thomajärvi führt letzte Felsart Stauro-

lilh- und Granat-Krystalle. Hier scheint die ursprüngliche Lagerstätte der

Staurolithe zu seyn, welche man so häufig am Nord-Ufer des Ladoga trifft.

— In südlicher Richtung von Pangakoski liegt der Berg Maksimovaara^

als Fundort von Magneteisen-Krystallen bekannt. Die Felsart der ganzen Um-
gegend ist Syenit, auf dem lUaksimovaara aber Hornblende-reicher Grünstein,

der unmerklich in ein körniges Gemenge von Quarz und Hornblende über-

geht, worin verwitterter Feldspath und etwas Jlagneteisen enthalten sind.

Noeggerath: Holz-Pfahl, welcher vor etwa 100 Jahren im Meere
zu Ostende in den Meeres-Sand eingerammt gewesen (Niederrhein.

Gesellsch. für Naturk. 1S5S, Jan. 7). Es hatte sich um das Holz aller

solcher Pfähle, deren unteren Spitzen mit Eisen beschlagen waren, ein ziem-

lich fester Sandstein aus dem Sande gebildet. Dieser Sandstein gestaltet auf

dem Holze einen Überzug von einigen Zollen Dicke, hat sich aber nur auf

den Seiten-Flächen des vierseitigen Pfahles angelegt, so dass die Kanten

desselben in der äusseren Form des Sandsteines Rinnen-artig erscheinen.

Er ist ohne erkennbares Bindemittel; bloss in der Nähe des Eisens enthält

der neu-gebildete Sandstein Eisenoxyd-IIydrat, welches ebenfalls die benach-

barten Stellen des Holzes so stark durchdringt, dass es hart und manchem
von Eisenoxyd-Hydrat imprängnirten fossilen Holze aus der Braunkohlen-

Formation ähnlich ist. Das Pfahl-Holz hat, wie in so vielen analogen

Fällen, die organische Basis gebildet, auf welchem der Sand als Sandstein



312

sich anlegte. Der Sand des Sandsteines hiingt vielleicht blos durch lösliche

Kiesel-Masse zusammen, und es dürfte fast gar kein kohlensaurer Kalk darin

enthalten seyn, da der Sandstein mit Säuren nicht braust. Ähnliche nur

noch festere Sandstein-Konkretionen finden sich in einzelnen Knollen im dor-

tigen Dünen-Sande, und die Veranlassung ihrer Bidung könnten ebenfalls

Pflanzen-Reste gewesen seyn.

V. Semenoff: Vulkane im östlichen Asien {Bullet, ge'ol. [2.\ XIII,

574 etc.). Das erwiesene Daseyn von Feuerbergen in einem ganz konti-

nentalen Landstrich, 250 Meilen vom Meeres-Ufer entfernt, ist ein Gegenstand

von hoher Wichtigkeit. Wassilieff fand die Thatsache in chinesischen Hand-

schriften, welche er von seiner Reise nach Peking mitbrachte. Hier werden

bemerkenswerthe Ausbrüche geschildert, die 1721 und 1T22 in der vulka-

nischen Region von Ouyne-Kholdongui im Nordosten der Mandschurei statt

gefunden. Es ist von zwei Eruptionen aus zwei , etwa eine Meile von ein-

ander entfernten Mündungen die Rede. Die erste Eruption dauerte 9 bis 12

Monate, die zweite einen Monat; jene war besonders heftig, begleitet von

gewaltigem Getöse, vulkanische Bon;iben wurden in grosser Menge ausge-

schleudert und 4 Laven-Ströme ergossen. Der bedeutendste dieser Feuer-

berge hat Kegel-Gestalt und einen tiefen Krater. Im Ganzen scheint die

Gegend von Ouyne-Kholdongui eine gewisse Ähnlichkeit mit den Phlegräi-

sehen Feldern zu besitzen. Seit dem Jahre 1722 weiss man nichts von

Eruptionen.

v. Richtuofen: über den Quarz-Porphyr in Süd-Tyrol (Geolog.

Reichs-Anst. 183S, Januar 12). Das Gestein bildet ein über 20 Quadrat-

Meilen grosses Plateau von 4000—5000 Fuss Höhe und weiter südlich einen

mächtigen wild zerrissenen Gebirgs-Zug, dessen Gipfel sich 8000—9000

Fuss erheben, während die Pässe nicht unter 6500 Fuss herabgehen. Im

Norden und Süden ist der Porphyr den krystallinischen Schiefern aufgelagert,

während er nach Osten und Westen unter mächtigen Trias-Schichten ver-

schvdndet und nur an wenigen Stellen wieder zu Tage tritt. Die grosse

Porphyr-Masse ist nicht das Decken-artig ausgebreitete Erzeugniss einer

Eruption, sondern es fanden mehre Ausbrüche statt, deren jedem eine be-

sondere Varietät angehört. Die Verbreitung der letzten, mithin auch die

Richtung der Eruptions-Spalten war, wie in den Porphyr-Distrikten Mittel-

Deutschlands, von SO. nach NW. (Stunde 8). Eine Regelmässigkeit in der

Änderung des Kieselsäure-Gehaltes findet hierbei nicht statt. Bei dem Durch-

bruch bildeten sich Reibungs-Konglomerate mit den Schiefern und mit den

altern Porphyr-Varietäten ; die mit den Bruchstücken der letzten entstandenen

Breccien weichen in der Struktur vom normalen Porphyr nicht ab und be-

sitzen ausgezeichnete Säulen-förmige Absonderung. Andere Konglomerate,

welche besonders wichtig sind, werden Tuff-Konglom erate genannt. Das

lockere Tuff-artige Bindemittel mit eckigen und abgerollten Bruchstücken
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beweist die Entstehung am Mecrcs-Grund. Diese Gesteine nehmen aihnäh-

lich Schichtung an und gehen in die rothen Sandsteine der unteren Trias

über, daher die letzten Eruptionen des Quarz-Porphyrs in die Trias-Periode

fallen. ,

Th. von Zollikofer: Verhältnisse der Gegend südlich von der

Sann in Unter-Steiermar/e (Jahrb. d. geolog. Reichs-Anst. 1S59, S. 1.3 ff.).

Ein Hügel-Land im vollsten Wort-Sinne, denn man findet kaum einen Fuss breit

Ebene. Die zahlreichen Hügel, wovon nur wenige 3000 Fuss übersteigen,

reiben sich in mehren W.—0. streichenden Parallel-Zügen aneinander, deren

mittler als Hauptkette betrachtet werden kann; Querriegel verbinden die

Züge unter sich und bilden so eine grosse Zahl von Fächern. Die Basis

der Gegend besteht aus Gail thaler Schiefern; auf diesen ruhen Gut-

tensteiner Kalke, Hallstätter Dolomite, vielleicht auch jüngere

Kalke. In ihren Vertiefungen sind Tertiär-Schichten eingelagert, die

einen grossen Reichthum von Braunkohle bergen; sie machen ein Mittelglied

zwischen der Eocän- und Neogen-Formation. Porphyre und mit ihnen auf-

tretende Tuff- Gesteine verdienen Beachtung, obwohl sie in räumlicher Be-

ziehung unwichtig erscheinen.

E. Benoit: Kreide im Ain-Departement (^Bullet, geolog. [2.] XV1^

114 etc.). Das Gebilde kommt auf dem westlichen Gehänge der Kette vor,

welche den Lauf des Ain vom Yzernore-Thal scheidet. Es ist ein Streifen

ungefähr 3 Kilometer lang und 400 Meter breit, der sich von Solomiat bis

heissard erstreckt. Der Verf. verweilt vorzugsweise beim Kreide - Gebirge.

Wälderthon wurde nicht bemerkt ; das Neocomien aber ist hier vollständig

entwickelwund endigt mit der kalkigen C h am a- führenden Lage. Darüber

erscheint Gault, welcher wenig fossile Reste enthält, so u. a. Inoceramus
concen tricus, Ostrea Arduennensis, Ammonites m ammillatus,

Hamites cylindraceus, Nucula bivirgata u. e. a. Auf dem Gault

ruht die Kreide in gleichförmiger Schichtung mit dem unter ihr auftretenden

Gestein. Sie zeigt sich in der ganzen 30 bis 40 Meter betragenden Mächtig-

keit, was Ansehen und Struktur betrifft, so gleichförmig, dass man nicht

mehr als einen Kreide-Etage annehmen kann: von oben bis unten ein weisser

Kalk, dessen dünnen Lagen in verschiedenen Niveau's Feuersteine umschlies-

sen, die tiefsten chloritisch, aber die grünen Körnchen meist sehr klein.

G. VON Liebig : Barren-Eiland (Zeitschr. d. geolog. Gesellsch. X, 299 ff,).

Die vulkanische Insel liegt in 12" 17' nördlicher Breite und 93" 54' öst-

licher Lunge. Nähert man sich von N. und umfährt das Eiland nach SO.,

so sieht es einem Hügel von ovalem Umriss ähnlich; in grösserer Nähe ist

eine steile kreisrunde Erhebung mit Ausläufern in die See und mit einem

Thal im Innern zu erkennen. Da die dem Beschauer zugewendete Seite die

niedrigere, so bilden die obem Umrisse der Erhebung einen eirunden Ring,
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in dessen Mitte der obere Theil eines regelmässigen, am Gipfel schwach

damitfcnden Kegels sichtbar wird. Letzter sticht ab von der dunkleren Um-
walliing durch graue Färbung und durch grosse weisse Schnee-Feldern ahn-

liche Flecken. Ein Eingang ist nicht bemerkbar. Die Abfälle nach der See

hin sind meist mit kleinem Buschwerk besetzt, am oberen Theil hin und

wieder kahl. An der S.- und SW.-Seite ist die Umwallung höher als der

Kegel. Nach der W.-Seite sich wendend und von da nach N. sieht man

sich plötzlich dem bis ans Meer hinabreichenden Spalt der Umwallung gegen-

über, dem einzigen Eingang zum Thal, und hat sogleich eine volle Ansicht

des im Mittelpunkt der Insel sich erhebenden Kegels ans grauer Asche.

Rings um seinen Fuss ist das Thal erfüllt mit schwarzen erkalteten Laven-

Massen, die sich als Strom bis zum Ufer verfolgen lassen, dort aber plötz-

lich abbrechen. Am Ende ist der Strom 10 bis 15 Fuss hoch, aber weniger

breit als näher an seinem Ursprung. Er gleicht einer schwarzen queer

über den Eingang gezogenen Mauer.

Die Lava hat eine schwarze Gruudmasse, worin unzählige kleine halb-

durchsichtige Feldspath-Krystalle und viele hell-grüne Olivin-Körner liegen.

Der untere Theil des Stromes ist dicht mit llach-muscheligem Bruch; die

obern Parthie'n sind nach allen Richtungen in rauhe eckige schwammige

Blöcke zerspalten. Die ältere Lava in der Umwallung weicht etwas ab.

Sie ist der Hauptmasse nach röthlich-grau, zeigt Feldspath und Olivin in dem-

selben Verhältniss, wie die eben erwähnte, und ausserdem noch kleine kör-

nige Augite. Unterhalb der schwarzen Lava, da wo sie an der See abbricht,

treten Strömchen heissen nicht salzigen Wassers hervor , die sich unter den

Geschieben des Strandes mit dem See-Wasser mischen. Ihre Temperatur

dürfte nahe an 80" R. betragen. Da das See-AVasser bis auf mehr als 8

Fuss Tiefe warm ist, so dringt vielleicht noch ein Strom heissen Wassers

oder Dampfes unter dem Meeres-Spiegel aus den Gesteinen empor. Durch

den Einschnitt der Umwallung, dessen Breite wie die des Thaies etwa

120 Par. Fuss beträgt, näherte sich der Berichterstatter anfangs längs des

Laven-Stromes in trockenem Gras und Busch-Holz oder über Wellen -Hügel

von Asche dem inneren Kegel; schliesslich musste er auf die rauhen Lava-

Blöcke steigen. Der Fuss des inneren Kegels liegt ungefähr 90 Fuss über

dem 3Ieeres-Spiegel und 2480 Fuss von demselben entfernt. Die Neigung

der Seiten des vollkommen runden Kegels beträgt 35 bis 40". Es wurde

an der Nord-Seite hinaufgestiegen, wo ein enger 2 bis 3 Fuss tiefer, hier

und da mit Gras-Büscheln besetzter Wasserriss einige Erleichterung und ein

felsiger Vorsprung in % der Höhe einen Ruheplatz versprachen. Bei dem

fast Wolken-leeren Himmel und der grossen Hitze war die Besteigung sehr

mühsam ; mehr als das untere Drittel des Abhanges bestand aus feiner

Asche, in die man einsank; etwas weiter- oben rollten gelockerte Steine

in Sprüngen hinab. Der felsige Vorsprung bezeichnete den Austritts-Punkt

einer Lava ähnlich der erwähnten schwarzen. Das letzte Drittel des Weges

war weniger schwierig; die Asche zeigte sich durch Gyps zämentirt, welcher

auch die Schnee-Feldern ähnlichen Flecken bildet. Der Boden wurde jetzt

sehr heiss. Etwa 15 Fuss unterhalb der Spitze sah man im Boden vielfache
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Spalten, die luicli oben eine Weite von nieliren Zollen eireielitcn inul heisse

nicht stork nach schwcllioer Säure riechende Wasserdämple unsstiesscn. Die

Spalten erschienen mit Schwefel und mit schönen Gyps-Nadeln erfüllt. "Was

von unten als Gipfel sich dargestellt, war der Rand eines kleinen Kraters

von etwa 90 bis 100 Fuss Weite und ,50 bis 60 Fuss Tiefe. Der Krater-

Boden bestand aus zersetzter Lava oder Tuff und aus vulkanischem Sand,

die Krater-Wandunnf aus Gesteinen der älteren Lava ahnlich ; an der N.- und

S.-Seite war der Rand am höchsten. An der W.-Seite ein tieier Einschnitt,

dem Spalt der Umwallung vergleichbar. Die Dämpfe stiegen besonders von

der N.- und S.-Seite auf, wo die Spalten am längsten und grössten waren,

bald parallel und bald queer über den Rand laufend. Wo dem Gestein die

schwefelig-sauren Dämpfe entströmten, bedeckten es rothe und weisse Rinden.

Vom Gipfel aus war nur nach SW. die Aussicht beschränkt durch die dort

höhere Umwallung. Man sah, dass die Innen-Seite derselben keine Aus-

läufer hatte, dass sie eine glatte Fläche darbot, die nach der Mitte sleil ab-

fiel. Parallele Horizontal-Linien, die sich ringsum verfolgen Hessen, deuteten

Mächtigkeit und Streichen der verschiedenen Lava- und TufT-Schichten, die

in ihrer Wechsellagerung die Umwallung zusammensetzen. Einen Durch-

schnitt der letzten zeigt die linke Seite des Einschnittes, von der See aus

gesehen. Eine Lage gerundeter Steine, ähnlich den jetzt am Ufer sich linden-

den, mit Tuff-Zäment erschien etwa 20 Fuss über der Hochwasser-Marke,

ein Beweis dass die Insel nach Bildung dieser Rollsteine gehoben worden.

Alle diese Schichten fielen vom Mittelpunkt des Eilandes nach aussen, und

an verschiedenen Stellen beobachtete man unter dem Meeres-Spiegel das

nämliche Fallen und mit derselben Neigung von 35°.

Die Umwallung und das von ihr eingeschlossene Thal ist denmach der

Krater eines grossen vulkanischen Kegels , eines sogenannten Erhebungs-

Kegels; der Kegel im Zentrum, entsprechend den jetzigen schwachen Erup-

tionen, ist ein sogenannter Auswurfs-Kegel. Vor etwa 60 .Jahren soll der

Krater des kleinen Kegels Steine, theils mehre Tonnen wiegend, in Menge

emporgeworfen und grosse Rauch-Wolken ausgestossen haben. In welcher

Zeit der Laven-Strom, welcher gegenwärtig das Thal bis an die See füllt,

sich ergossen, lässt sich nicht genau bestimmen ; seitdem wurde die vulkanische

Thätigkeit sehr schwach. — llber die Geschichte der Insel findet man am

Schlüsse einige Notitzen.

A. Moklot: quartäre Gebilde des Rhone -Gebietes (Verhandl. der

Schweitz. naturf. Gesellsch. bei ihrer Versamml. in Bern, 18,59, S. 144 fi".).

Im schönen natürlichen Durchschnitt, welchen das Dranse-Thal bei Thonon

darbietet, wo schon Necker die Überlagerung einer mächtigen Diluvial-3Iasse

durch Gletscher-Schutt beobachtet hatte, fand sich unter demselben Diluvium

an einem günstigen Punkt, wo das hervortretende alpinische Grund-Gebirge

die Massen gegen das Wegschwemmen durch Diluvial-Gewässer bewahrt

hatte, wieder wohl ausgeprägter Gletscher-Schutt in unverkennbar normaler

Lagerung. Es ist fester blauer Gletscher-Lehm mit eingeschlossenen ge-
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streiften Gesteinen. Man hat also hier in derselben Senkrechten des näm-

lichen Absturzes : a. unteren Gletscher und Schutt in einer Vertiefung des

Grund-Gebirges ungefähr 15 Fuss hoch aufgehäuft; b. Diluvial-Gerölle in

regelmässiger Schichtung, etwa 150 Fuss; c. oberen Gletscher-Schutt in

normaler Lagerstätte, gegen 100 Fuss mächtig. — So findet es sich unter-

halb Armoy am linken Dranse-Ufer. Weiter hinaus gegen den See treten

die deutlichen Diluvial-Terrassen hervor. Sie sind abgeschnitten von allem

direkten Zusammenhang mit den oben erwähnten Diluvial-Massen, indem sie

sich unmittelbar dem Gletscher Schutt an- und auf-lagern; auch nehmen sie

ein bedeutend tieferes Niveau ein. Es gibt vier deutliche Abstufungen dieser

Terrassen und auf keiner derselben eine Spur erratischen Schuttes, weder

als Block oder Bruchstück, noch als Gletscher-Lehm. Es zeigte sich nichts

als die durch Wasser-Wirkung wohl abgerundeten Geschiebe, aus denen das

Innere der Ablagerung besteht. Man trifl't in diesem Terrassen-Diluvium die

verschiedenen krystallinischen Gesteine des obern Gletscher-Schuttes, welche

Felsarten dem oben erwähnten Diluvium zwischen den beiden Gletscher-

Ablagerungen gänzlich fehlen. Daraus geht hervor, dass man es bei diesen

abgestuften Terrassen mit einem jungem Diluvium zu ihun hat, dessen

Ablagerung nach der zweiten Gletscher-Zeit statt hatte.

Es ergeben sich mithin sowohl zwei getrennte Gletscher-Zeiten als

auch zwei getrennte Diluvial-Zeiten, somit nach, der Altersfolge:

1. Erste Gletscher-Zeit, jene der grössten Ausdehnung des Eises.

Damals überschritt der Rhone-Gletscher fast den Jura und hatte seine Fronte

auf der Linie von Bern über Burgdorf nach Langenthai. Aus dieser ersten

Gletscher-Zeit sind im Waadtlande noch keine eigentlichen Wall-artigen

Moränen bekannt. Der hierher gehörende Gletscher-Grundschutt ist ein meist

blauer sehr fester Lehm mit mehr oder weniger abgerundeten und gestreif-

ten Gesteinen.

2. Erste Dilu vial-Z eit. Flüsse und See'n hatten ein weit höheres

Niveau als jetzt, es enstanden entsprechende Ablagerungen. Bei Cossonay

z. B. stehen die ansehnlichen Sand- und Kies-Bänke 700 Fuss über dem

GenferSee. Hieher werden auch die bedeutenden Schutt-Massen gehören,

welche den Grund mehrer Thäler im Wallis einnehmen, z. B. im Borgne-

l^hal bei Sitten und im Einfischthal; denn ihre theils hervortretende Schich-

tung und ihr schiefes, dem jetzigen Wasserlauf im Thal-Grund ziemlich

paralleles Niveau zeugen von ihrer Bildung durch Wasserlauf, während die

darauf liegenden erratischen Blöcke ihnen ein höheres Alter zuweisen. Aus

der Gegenwart des ersten Diluviums in diesen Seiten-Thälern des Wallis

ergibt sich, dass zur ersten Diluvial-Zeit der erste Gletscher selbst bis hier

hinauf verschwunden war. Diese erste Diluvial-Zeit muss sehr lange ge-

dauert haben. Ihre Ablagerungen enthalten Spuren von Schnecken und von

Fflanzen-Theilen. Örtlichkeiten, wo das Gebilde sich findet, sind: Dranse-

Thal bei Thonon, Bois de la Bätie bei Genf Cossonay^ Kander-Vurchstich

bei Thun.

3. Zweite Gletscher-Zeit Der ÄAowc-G?ef«cAer nahm das Becken

des Genfer-See's bis zu gewisser Höhe über demselben ein, a^er ohne den
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Jurten tu übersteigen. Bedeutende Wall-Moränen aus dieser Zeit, die sehr

lange gedauert haben müssen. Der hierher gehörende Gletscher-Schlamm

ist ein meist gelblicher Lehm, zuweilen in Löss übergehend. Die Schichten

mit angeschwemmtem Holz und mit Tannen-Zapfen im Dranse-Thal bei Thonon

gehören hierher. An gewissen Stellen, namentlich bei Aubonne, bedeutende

Ablagerungen von Diluvium glaciaire (Charpentier) , aus dem man auf

den damaligen Stand des Gletschers schlicssen kann; es ergibt sich so für

seine Höhe bei Bex ungefähr 4060 Fuss, bei Montreux 3260 Fuss , bei

Aubonne 2360 Fuss über dem 3Ieer. Der zweite Gletscher zog sich sehr

langsam zurück und machte Halt an vielen durch AVall-Moränen bezeichneten

Zwischen-Stationen.

4. Zweite Diluvial-Zeit. Flüsse und See'n hatten ein höheres

IN'iveau als jetzt, standen aber tiefer als zur ersten Diluvial-Zeit. Sie er-

litten mehre in langen Perioden aufeinander folgende Senkungen, wodurch

eben so viele Abstufungen in den entsprechenden Terrassen-förmigen Abla-

gerungen entstanden. Drei von diesen Abstufungen treten besonders hervor

in beiläufig 50, 100 und 150 bis 180 Fuss über der Höhe des gegenwärtigen

Wasser-Standes. An günstigen Stellen, z. B. auf der ii'n^t-Halbinsel bei

Bern, gesellen sich zu den drei hauptsächlichsten mehre untergeordnete

Abstufungen, welche an anderen Orten meift durch Wirkung der Diluvial-

Gewässer verwischt wurden. Diese ruckweisen Senkungen der Gewässer in

der Sehweite sind wahrscheinlich die Wirkung eben so vieler ruckweiser

Hebungen des Festlandes von Europa. Nach der Bedeutung ihrer Ablage-

rungen zu schliessen hat diese zweite Diluvial-Periode sehr lange gedauert.

Eine Vergleichung mit dem Gebilde der modernen Zeit lässt vermuthen, dass

letztes zu seiner Ablagerung noch nicht so viel Zeit verbraucht hat, als

jene der drei Haupt-Abstufungen des zweiten Diluviums. Hieher gehören

die schönen Terrassen von Montreux^ Ciarens, Corsier (bei Vevey), .tlorges,

Thonon. Im Kies der obern Abstufung der Terrassen, an der Ausraündung

des Boiron bei Morges wurde ein Backenzahn und ein Stosszahn des Ele-

phas primigenius gefunden. In der untern Abstufing derselben Terrasse

kommen Süsswasser-Schnecken von noch in der Gegend lebenden Arten vor.

G. St.\chk: geologische Verhältnisse der Umgebung vom
Bade „la Grotta di S. Stefano" in IStrien (Jahrb. d. geolog. Reichs-Anst.

X, 38 if.). Das Gebiet der Karte, diesen Aufsatz begleitend, umfasst da»

gebirgige Terrain, welches in N. und S. den obern und mittlen Lauf des

Guieto-Flusses umgibt und gegen 0. bis an den SW.-Rand des Tschit-

scher Bodens, gegen W. bis an die Strasse z^vischen Buje und Visinada

reicht. Durch ^n Bau der Gebirg-bildenden Schichten im besprochenen

Terrain ist ein Übergang vermittelt zwischen den gestörten Verhältnissen des

hohen nordöstlichen Gebirgs-Landes, das mit dem Tschitscher Boden beginnt

und zwischen der einförmigeren regelmässigeren Bildung des gegen SW.
sich anschliessenden niedrigen Plateau-förmigen Theiles der Istrischen Halb-

insel. Der Tschitscher Boden zeigt, vorzüglich in seinem dicht an das in
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Rede slohendoii Terrain «jrenzotulcn siidwcsllichen Tlieile, welcher fast durch'

we<i aus IV u ni m u I i le n -K a I k e n besteht, ein System lilier einander gelegter

Faltungen. Im mittlem hohem Theile des Gebirgs-Landes, das sie zusam-

mensetzen, sind diese Gebirgs-Falten bei einer nordwest-südöstlichen Strei-

chnngs-RiclUung enger an und über einander gelegt. Gegen SW. und be-

sonders gegen NW., wo sich das ganze Terrain gegen das Meer zu abdacht,

sind diese Falten des Numnuiliten-Kalkes jedoch weiter auseinander gespreitzt

und drehen sich gegen die vorige Richtung mehr nach W. In die auf solche

Weise zwischen ihnen entstandenen Räume sind in grösserer Ausdehnung

und Mächtigkeit die noch manchfaltigere Windungen und Faltungen zeigen-

den oberen Sandstein- und Mergel-Schichten eingeklemmt. Die Gebirgs-Fal-

ten des Nummuliten-Kalkes der Tschitscherei erscheinen gegen SW. abge-

brochen, kehren dieser Richtung, mithin dem Terrain von .S. Stefano,

die Schichten-Köpfe zu und fallen von demselben gegen NO. ab. Der Kalk-

gebirgs-Ziig, welcher im wilden felsigen Theile des Qnieto-Thales zwischen

Pinguenle und S. Stefano ansetzt und das ganze Terrain von da über Buje

bis zum Meere durchschreitet, bildet den Übergang von diesem Schichten-

Bau zu dem flacheren Wellen-förmigen der südwestlichen Istrischen Halb-

insel; er stellt nämlich eine lang-gezogene steile Welle dar, im Mittel un-

gefähr eine Stunde breit. Überdiess ist der ganze Zug gegen den Rand des

Tschilsclier Bodens noch bedeutender gegen W. gedreht, als der nordwest-

liche Theil des Falten-Terrains. Den Kern dieser steilen Welle bildet obrer

Aveisscr Rudisten-Kalk , unter welchem nur zwischen Sdregna und Suidrici

im östlichen Theile des ganzen Zuges ältere Hornstein-führende Kalk-Schiefer

der unteren Kreide-Gruppe hervorkommen. Der Mantel der Welle besteht

«US gegen S. steil und fast senkrecht, gegen N. flacher fallenden wenig mäch-

tigen Schichten der Eocän-Formation, wie 1. die im Äraacano-TAa/ Kohlen-

führenden „Cosina-Schichten" : 2. Kalk-Schiefer mit Bivalven , theils förm-

liche Bivalven-Bänke; 3. Nummuliten-Kalke; 4. schmale Zone von Kalk-

Schiefern oder 3Iergeln mit Krabben; 5. Nummulitenkalk-Konglomeratbänke

im Wechsel mit Merfeln, reich an Petrefakten. — Endlich füllt die obere

Haupt-Sandstein- und -Mergel-Gruppe das ganze Terrain zwischen diesem

Kalk-Zuge und dem Tschitscher Boden einerseits und dem Kalk-Boden

der Istrischen Halbinsel längs der Strasse nach Pisino andrerseits, jenen

Schichten anlagernd und sie bedeckend, aus. Das Bad von S- Stefano selbst

ruht auf Kreide-Kalk. Seitlich gegen Montana lehnen sich die obern Sand-

stein-Schichten an. Die Natronsalz- und Eisenkies-führenden Tasseil o-

Mergel, die Alaunerz-Stöcke der Kreide-Kalke, hiter besonders stark ver-

breitet und Schwefel- und Natron-Salz efflorescirend, und die warmen Schwe-

fel-Quellen von S. Stefano , deren . Analyse dasselbe Natronsalz ergeben,

«tehen in unverkennbarem genetischem Zusammenhang.

A. Riviere: Zinkerz-Iiagerstätten in der Spanischen Provinz

Santander {Ulnstitut XXVl, 376 etc.). Es erstrecken sich diese Abla-

gerungen — nur hin und wieder unterbrochen, manchfach geneigt und
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pcwuiiflpn , mehr oder wonigor iniirlitijj — längs den Pyrenäen ans der

(«cgend von rSi. Sebastian bis zn den Bergen in Asiurien. Nicht alle sind

gleich reich an -Blende, Zinkspath und Galmei, begleitet von Bleiglanz, kohlen-

saurem Blei, Malachit u. s. w. Im Ganzen herrscht meist Blende vor, so

namentlich in der Gegend von Cvmillais. Über den Erz-Lagerslälten treten

zumal, und besonders entwickelt, dolomitische Gebilde auf, ferner Kalke,

thonige Schiefer u. s. w. ; unter denselben erscheint eisenschüssiger Thon.

F. V. Andrian: Erz-Lagerstätten des Zipser und Gömörer Komi-

tates (Jahrb. d. k. k. geolog. Reichs-Anstalt 1S59, S. 39 ff,). Obwohl Ge-

steine verschiedensten Alters in der Zijjs und in Gömör Träger von spora-

dischen Erz -Massen sind, so verschwinden sie doch im Vergleich mit der

mächtigen Entvvickelung jener Lagerstätten im Schiefer-Gebirge, welche in

den Hauptzügen mit der längst bekannten und beschriebenen Eisenspath- und

Kupfererz-Formation völlig übereinstimmen. Für die Theorie ist die Konsta-

tirung der Identität der Zipser und Gömörer' Erz -Lagerstätten mit den

Kärnthen''sehen u. s. w. von Wichtigkeit, weil die Erklärung der Entstehung

neben den örtlichen Erscheinungen auch die allgemeinsten Phänomene der

Verbreitung und der mineralischen Zusammensetzung umfassen muss. Der

Thonschiefer mit seinen verschiedenen Varietäten (den grauen, grünen und

rothen Schiefern) enthält die Lager, welche nach dem Sprach-Gebrauch unga-

rischer Bergleute aber sämmtlich Gänge heissen. Im Durchschnitte kann

man, stets im Einklang mit der Natur des Gebirges, die Richtung von 0.

nach W. mit südlichem Fallen als normale annehmen, obwohl im Einzelnen,

besonders gegen die östliche Grenze des Schiefer -Gebirges (den Bennisko)

Abweichungen statt finden. In der Zips sind die wichtigsten Lager-Züge

:

der grobe Gang, welcher in GöUnits und Slovenka bekannt ist, dessen

Identität mit dem gleichnamigen Lager der Kotterbach nicht erwiesen ist;

noch viel problematischer ist die Ansicht , dass vom Komplexe der Bindtner

Gänge einer die westliche Fortsetzung des groben Ganges sey, denn es liegt

der mächtige in bergmännischer Hinsicht völlig undurchforschte Hegyen da-

zwischen. Der Gold-Gang streift sicher bis nach Helasmanoas. vielleicht bis

Schwedler. Wichtige Lager sind die von Stillbach, Wagendrüssel, Schicedler

und Einsiedl. An diese, wesentlich Kupferkies enthaltend, schliesst sich im

S. ein Zug von andern an, deren Haupt-Bestandtheil Antimonglanz ist, der von

Arany Idka über den Schwalbenhübel und die Kloptauer Höhe nach Tinnes

Grund, die Btikowina, den Volovecs, den Harunkulfelöl nach Csucsom

reicht. Im Hangenden folgt die ausgedehnte Erz -Zone von Schmöllnit^,

ehemals (legenstand ergiebigsten Bergbaues , welche noch eine Reihe zum

Theil sehr beträchtlicher Stöcke von Kupfer-haltigem Eisenkies enthält, woran

sich Eisenstein-Lager von Siooss, IUetzenseifen und Jasz-o schliessen. Die

Eisenstein-Lager werden gegen W. immer häufiger, während der Kupferkies

auffallend zurücktritt. Die bedeutendsten Lager-Züge sind die von Rösenati,

Csetnek am Hradek und vom Jelesnik bei Jolsva. — Stock-förmige Ein-

lagerungen von Eisenspath sind, ausser den bei Schmöllnitz , in der Nähe
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von Dulnschun an der Grenze von Thonschiefer und Griinstein entwickelt in

allen möglichen Dimensionen, mit einer Mächtigkeit von 20 Klaftern bis zur

Pntzen-Form. Weniger bedeutend sind Magneteisen-Stöcke mit Mangan-Erzen

bei Rosenau und Göllnitoi. — Die Form der Gänge ist bei Arany Idka und

durch den JosejM-Gang bei Dobschau repräsentirt, so dass es scheint, das

Auftreten dieser Lagerstätten' sey durch das Nebengestein bedingt, welches

beim Thonschiefer in der Schichtungs-Richtung den geringsten Widerstand

bot; bei der Gneiss-artigen sehr zähen Felsart von Aratiy Idka so wie beim

Grünstein von Dobschau lässt sich die Gang-Bildung aus der Konsistenz der

Gesteine wohl erklären, so wie andrerseits der Absatz von Eisenstein in der

Nähe schon vorhandener Spalten, welche zur Bildung der Dobschauer Stöcke

und der Kobalt-Gänge derselben Gegend Veranlassung gaben, denkbar ist.

In gleicher Weise erscheinen die Lagerstätten bei Schanz in Stock-fönnigen

Massen, wenn sie im Kalk aufsetzen, bei Kitzbühel in Lagern dem Schiefer

eingebettet. — Die Mächtigkeit der Lager ist verschieden, wechselnd von

einigen Zollen bis zu 10 und mehr Klaftern. Sehr oft zerkeilen sie sich

in eine Menge von Trümmern, deren Haupt-Ausfüllungsmasse der Schiefer

bildet, so dass die Grenze von Nebengesteinen schwer zu ziehen ist. Die

Dobschauer Stöcke haben 5 bis 8 Klafter Mächtigkeit, während jene des

Schmöllnitzer Haupt-Kiesstockes 21 Klafter beträgt. Die früher erwähnten

Ausdehnungen ergaben die grosse Regelmässigkeit ihres Streichens; viele

dieser „Gänge" sind Meilen-weit verfolgt, die meisten beträchtlich tief auf-

geschlossen, was dieselben günstigen Bedingungen bei anderen minder auf-

geschlossenen Lagern voraussetzen lässt. Die wichtigsten Erze dieser Lager

sind Kupferkies, Fahlerz, Eisenspath, Eisenglanz, Antimonglanz, Speiskobalt,

Nickelkies, Arsenik-Nickelkies, Eisenkies; accessorisch kommen noch eine

Menge Mineralien, besonders auf den Kobalt-führenden Lagern vor, welche

theilweise Zersetzungs-Produkte aus jenen sind. Als Gang-Arten findet man
hauptsächlich einen zersetzten Schiefer, Quarz, Kalk- und Baryt-Spath und

Ankerit. Meist erscheinen diese verschiedenen Bestandtheile unregelmässig

durcheinander gewachsen, ohne Spur von Lagen-förmiger Anordnung ; dieses

so wie die Seltenheit von Drusen bedingen bis jetzt die Unmöglichkeit

sichere Successions-Reihen für die Bildung der einzelnen Mineralien aufzu-

stellen. Andrerseits folgt aber aus dem steten Zusammenvorkommen der

einzelnen Erze so wie aus der Gleichmässigkeit geognostischer Eigenschaf-

ten , endlich aus Vergleichungen der Verbreitung im Grossen die Nothwen-

digkeit, die verschiedenen Erz-Gruppen nur als Glieder einer grossen Erz-

Formation anzusehen. Wenn gleich der Kobalt-Gehalt des Lagers bei Dob-

schau vorzugsweise an den Grünstein gebunden erscheint, so ist er doch an

sehr vielen Orten entfernt von jedem eruptiven Gestein zu beobachten, freilich

in quantitativ sehr untergeordneter Art, so dass Zweifel gegen die thätige

Mitwirkung des Grünsteins wohl gerechtfertigt sind. Übrigens zeigen sich

die Lager in mineralogischer Beziehung mit den obigen eng verbunden, sie

enthalten dieselben Gang-Arten, sogar Ankerit. An ihren Ausbissen findet

man gewöhnlich Braun-Eisensteine; tiefer kommen Fahlerz und darunter

erst die Kobalt- und Nickel-Erze. Ein Kobalt-Lager bildet nur an einigen
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Orten tfurcTi eine schwache Schiefer-Schicht getrennt, hei Dobschau das

Liegende des Eiscnspaths.

Wenn man die grünen Schiefer, was wohl ziemlich erwiesen scheint,

nicht als Eruptiv-Gestein, sondern nur als Glied der Schiefer-Formation an-

sieht, so dürfte der Grund wegfallen, sie als Ursache des Erscheinens der

Erz-Lagerstätten zu betrachten. Dagegen bleibt es sehr auffallend, wie der

Kupferkies-Gehalt zwar nicht ausschliesslich, aber dennoch bedeutend der

Mehrzahl nach, in der Nähe der grünen Schiefer zusammengedrängt ist; die

alten und ergiebigsten Gänge der Zips setzen darin auf. Einen andern Um-
stand wird eine Theorie dieser Erz-Lagerstätten zu berücksichtigen haben

:

den entschieden günstigen Einfluss (]es schwarzen Schiefers. Die mächtigste

Entwicklung dieses aus Quarz und KohlenstofF-haltigem Schiefer zusammen-

gesetzten Gesteins, eine den Bergleuten Tyrols und Ungarn;! wohl be-

kannte Erscheinung, fällt in die Gegend von Schmölnit« ^ wo die Kiese in

Lagern und Stöcken sehr mächtig auftreten. Schwarzer Schiefer bildet das

nächste Nebengestein und die Gang-Ausfüllung bei mehren Gängen von

Slovenka, bei den Kobalt-Lagern von Dobschau, Welche sich also auch iri dieser

Beziehung wieder auf gleiche Weise verhalten, wie die übrigen Glieder.

Bei den Eisenstein-Gängen des Hradek ist die erwähnte Felsart ebenfalls zu

beobachten. Dass hier grosse Reduktions-Prozesse im Gange waren, dafür

spricht das häufige Vorkommen von Gediegen-Quecksilber in der Kotterbach,

von gediegenem Kupfer und Schwefel im Kies-Stocke zu Schmolnüz in Spalten,

welche in etwas tieferen Horizonten reiche Buntkupfer-Erze enthielten. Dass

übrigens die Entwickelung der Kies-Stöcke mit jener der übrigen Lagerstätten

gleichzeitig vor sich ging, beweist der Umstand, dass die Lager von Schmöl-

nitsi stets am edelsten in der Nähe der Kies-Stöcke waren.

Fr. Ulrich: Vorkommen von Kupfer-Erzen bei Hahnenklee (Berg-

und Hütten-männ. Zeit. 1859, 55 If.). Dieses kleine Berg-Dorf, nördlich

von Klausthal , ist die tiefst gelegene Ortschaft des Plateaus der Gegend.

In seiner nächsten Umgebung muss viel Bergbau getrieben worden seyn;

man sieht eine Menge alter grosser Halden, zusammengebrochener Schachte

u. s. w. Bei Durchsuchung der Halden' findet sich hin und wieder Bleiglanz,

und vorhandene Nachrichten bestätigen, dass Blei- und Silber-Erze gewon-
nen wurden. Das Vorkommen war Gang-förmig , wie bei Klausthal, und

wenn auch auf den noch jetzt bebauten Oberharzer Gängen kleinere Vor-

kommnisse von Kupferkies keine Seltenheit sind, so war es dennoch über-

raschend, als man vor mehren Jahren erfuhr, dass bei Hahnenklee nach

Kupferkies geschürft würde. Bei Besichtigung des Versuchs zeigte sich zwi-

schen einer im Liegenden befindlichen Letten-Lage, die unter einem Winkel von
60** bis 70" südlich einfiel, und einer entsprechend liegenden Schicht klüf-

tigen Kieselschiefers eine poröse Masse aus Quarz und Gelb-Eisenstein be-

stehend, und diese führte besonders die Kupfer-Erze: Roth-Kupfererz, ge-

diegenes Kupfer, Kupfer-Indig, wenig Malachit und Kupferkies. Das gedie-

Jahrgang 1859. - Ol
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jfcnc Kupfer sah aus wie frisch bereitetes Zänient- oder galvanisch gefälltes

Kupfer und lag in lockeren Massen zwischen dem Gestein. Das lloth-Kupfer-

eri (keine häufige Erscheinung am Hans) fand sich in kleinen Parthien

durch die ockerige Masse der Lagerstätten verbreitet, theils auch in zier-

lichen kleinen Krystallen zwischen einzelnen Blättern erhärteter Konkretionen

des liegenden Lettens. Der Kupfer-Indig stellte sich ebenfalls in dt-n ocke-

rigen Massen dar, und zwar in rundlichen Knollen. Stets begleitete Malachit

denselben. Hin und wieder bemerkte man noch mit Quarz verwachsenen

Kupferkies und ganz selten etwas Bleiglanz. — So sah die Lagerstätte aus

von Tage bis zu ungefähr 15 Fuss Tiefe ; von hier an wurden die Sauer.ilolF-

haltigen Kupfer-Erze selten; auch gediegenes Kupfer und Kupfer-Indig traten

zurück, und sämmtliche Erze wurden allmählich durch Kupferkies ersetzt,

der in kleinen Parthie'n durch eine poröse Quarz-Masse vertheilt war. —
Spärliches Vorkommen der Erze und andere ungünstige Umstände brachten

schon seit längerer Zeit die erwähnten bergmännischen Versuche zum

Erliegen.

Vergleicht man die geschilderten Erscheinungen mit ähnlichen Harter

Kupfer-Erzen, so fällt es auf. dass bei Hahnenklee (mit Ausnahme der

l.auterberger Kupfer-Erze) mehr katogene Bildungen sind: denn Rothkupfer-

Erz steht Malachit und Lasur gegenüber jedenfalls auf der Seite der Reduk-

tion, und es fragt sich, woher hier die Abweichung von der allgemeineren

Erscheinung rührt. Nun findet man, beim genaueren Durchsuchen der Letten-

Lage im Liegenden der Erze in derselben unrein weisse Knauern von ver-

schiedener Grösse. Sie bestehen hauptsächlich aus kohlensaurem Eisen-

Oxydul und machen es nicht unwahrscheinlich, dass jener Letten aus Zer-

setzung eines an Karbonaten reichen Wissenbacher Schiefers hervorgegangen

ist. Diese Umstände dürften genügen, die Bildungs-Vorgänge der Erze zu

erklären. Nach dem Vorkommen in der Tiefe zu urtheilen, wird ursprüng-

lich Kupferkies vorhanden gewesen seyn, und da das Vorkommen bis zu

Tage aussetzte, so war, begünstigt durch die Porosität des Ganzen, eine

Oxydation leicht möglich. Diese scheint auch oben ziemlich vollständig statt-

gefunden zu haben ; etwas tiefer dürfte solche nicht mehr so umfassend ge-

wesen seyn und hier das leichter oxydabele Schwefeleisen des Kupferkieses

mit Sauerstoff sich verbunden haben, während das Schwefel-Kupfer in Form

von Kupfer-Indig zurückblieb. Die aus der Zersetzung des Kupferkieses

hervorgegangenen Sulphate von Eisenoxydul und Kupferoxyd wurden vom

Wasser aufgelöst und der Tiefe zugeführt , wo sie auf den Letten trafen.

Wechsel-Zersetzungen mussten hier statt finden; der Kupfer-Gehalt der Flüs-

sigkeit wurde durch die Karbonate gefällt, und gleichzeitig waren Eisen-

oxydul-Salze zugegen, welche das Bestreben haben, durch Aufnahme von

Sauerstoff in Oxyd-Salze und Oxyd-Hydrate überzugehen. — Der Vf. nimmt

an, dass diese Oxydation des Eisenoxyduls auf Kosten des kohlensauren

Kupferoxydes statt gefunden; so dürfte es gekommen seyn, dass man das

früher im Kiese enthaltene Kupfer jetzt theils gediegen findet, theils als

Oxydul. Tiefes Eindringen der Kupfer-haltenden Flüssigkeiten scheint nicht

möglich gewesen zu seyn; denn das Roth-Kupfererz findet sich nur in der
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Nähe der Letten-Grenze. — In tlen zersetzten Müssen lässt sich vor dem
Löthrohr ein Selen-Gehalt nachweisen; in welcher Verbindung das Selen

vorkomme, bleibt jedoch ungewiss.

Burkart: über die Erscheinungen bei dem Ausbruche des
ßfexikanischen Feuer-Berges Jornllo im Jahre 1759 (Zcilschr. d.

Deutsch, geolog. Gesellsch., 1S57, 274—297). Schon 1817 sind von Emil

ScHLEiDEN in Mexiko einige Mittheilungen über den Jornllo (in Froriep's

u. Schomburgk's Fortschritte d. Geographie u. Natur-Geschichte, Nr. 16, S. 1.3 ff,)

veröffentlicht worden, welche den Zweck haben, -A. v. Humboldt's (Essai

polilique sur la Nouvelle Espagne 4°, 7, 284, II, 165; Geographie des

plantes 4*^, p. 130 ; Vues des Cordilleres Fol. p. 242, pl. 43 ; Essai geognos-

tique sur le gisment des roches p. 321, 351) ausgesprochene Ansicht über

die Erscheinungen bei dem letzten Ausbruch dieses Vulkanes, namentlich

aber die von ihm behauptete Boden-Erhebung des Malpays zu widerlegen.

Während v. Humboldt (dess. Essai geognostiqtie p. 352) meint: „es

könne, selbst für den an den Anblick durch vulkanische Einwirkungen zer-

störter Erd-Theile wenig gewöhnten Beobachter, nicht im mindesten zweifel-

haft bleiben , dass der ganze Boden des Malpays von wenigstens 1,800,000

Quadrat-Toisen Flächen-Ausdehnung emporgehoben worden sey", vermuthet

ScHLEiDEN (Fortschritte der Geographie etc. Bd. II, No. 16, S. 19) „der Um-
stand , dass seit Humboldt kein einziger mit einer massigen Beobachtungs-

Gabe ausgerüsteter Geognost diese interessante Gegend besucht habe , sey

die Ursache, wesshalb die geistreiche, wohl aber etwas zu kühne Hypothese

des ersten nicht früher dyrch Thatsachen angegriffen worden sey." — Da
nun ScnLEiDEN (S. 18) Burkart's 19 Jahre vorher am Jorullo angestellter

Barometer-3Iessungen erwähnt, so sind ihm wohl auch dessen übrigen Mit-

theilungen über den Jorullo (in Karsten's Archiv V, 189 ff. und in dessen

Reisen in Mexiko I, 224 ff.) bekannt gewesen, und so erblickt B. in der

ausgesprochenen Vermuthung einen gegen ihn gerichteten Angriff, auf wel-

chen er antwortet, nachdem die Verschiedenheit der Ansichten über die

Boden-Erhöhung des Malpays nun vor Kurzem wieder bei Veröffentlichung

einer Schilderung der Vulkane Mexiko's von C. Pieschel (Zeitschr. f. allgem.

Erdkunde, Bd. IV, V und VI) durch Dr. Gumfrecht zur Sprache gebracht

worden ist.

Die auf eigene Beobachtungen der Örtlichkeit und der Veränderungen

der Erd-Oberfläche in der Umgebung des Jorullo so wie auf die Berichte

von Augenzeugen über dien 44 Jahre vor seiner Anwesenheit stattgehabten

Ausbruch dieses Feuerberges gestützte Ansicht von Humboldt's, dass das

den Vulkan umgebende fast vier Quadrat-Meilen gro.sse Terrain des Malpays

eine Biasen-förmige Erhebung seye, ist schon von d'Aubuisson (Geognosie,

Paris 1858, II, p. 264), Lyell (Principles ofGeology, London 1880, 1, 377 ff.),

ScROPE (Considerations an Volcanos p. 261 ff.) u. A. bestritten, und die

höhere Lage des Malpays theils der durch mehre aufeinander folgende Lava-

Ergüsse entstandenen Anhäufung von Laven, Sand und Asche, theils der An-

sammlung der verschiedenen Krateren entströmten Lava in einer Sumpf- oder

21

"



324

See-nrti]nren Verlicrunif zugfeschrieben worden. Währcml sich bei B.'s Besuch

dos Jorullo und seiner Umgebung im Jalire 1S27 keine Thatsachen darboten,

welche diese Behauptungen zu unterstützen und die Ansicht von v. IIum-

boi.dt's zu widerlegen vermöchten, seine Wahrnehmungen vielmehr der

letzten zur Seite traten, so dass er sich derselben anschloss, glaubt Schleiden

dagegen das Malpays als den ersten mächtigen Lava-Strom des Ausbruches

vom Jahre 1759 betrachten zu müssen.

Der .Jorullo ist weder während noch bald nach seiner Thäligkeit von

Personen besucht worden, welche die bei'm letzten denkwürdigen Ausbruch

desselben vorgekommenen Ereignisse und Veränderungen der Erd-Oberfläche

so festzustellen vermochten, dass die vorliegende Frage auf Grund aufge-

zeichneter zuverlässiger Beobachtungen entschieden werden könnte. Die

vorhandenen Notitzen einiger Augenzeugen geben zwar Zeugniss von der

Grossartigkeit dieser Katastrophe, aber kein bestimmtes Anhalten zur näheren

Beurtheilung der damit verbundenen Erscheinungen. Sie beschränken sieb

auf den Brief eines Augenzeugen aus dem dem Vulkan nahe gelegenen Dorfe

Guacana vom 19. October 1739, den B. schon früher im Auszuge mitge-

theilt hat (Reisen in Mexiko 1, 230 ff.). Durch Clwicero (Storia antica

dt Messico /, 42, deutsche Übersetzung, Leipzig 1789, Bd. I, S. 39) und

durch Raphael Landivar {Rusticalio Mexicana, Bologna 1782, p. 17) ge-

langten die ersten Nachrichten über den Ausbruch schon im Jahre 17S

2

nach Europa, und es geht aus den Mittheilungen des ersten, die auf Berich-

ten des Statthalters E. de Bustamante und eines Augenzeugen beruhen,

hervor, dass der Vulkan im Jahre 1766 noch fortfuhr, Feuer und glü-

hende Steine auszuwerfen. In der Hauptstadt Mexiko selbst scheint das

Ereigniss kein so grosses Interesse erregt zu haben , welches im Stande

gewesen wäre, Veranlassung zu einer wissenschaftlichen Untersuchung des

Ausbruchs zu geben, und selbst später hat weder der General-Bergwerks-

Direktor Fausto d'Elhuyar oder der Professor del Rio , noch ein anderes Mit-

glied des Bergwerks-Tribunals oder der Bergwerks-Schule in Mexiko den

Jorullo besucht. Als aber gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts deutsche

Berg- und Hütten-Leute im Dienste Spaniens nach Mexiko gingen, gelangte

eine briefliche Mittheilung von ihnen über den Feuerberg nach Deutschland,

aus Guanajuato vom 15. April 1789". Sonneschmid hat den Jorullo nicht

selbst besucht, berichtet aber schon im Jahre ISO 1 nach den Angaben einer

glaubwürdigen Person, welche zur Zeit des Ausbruches auf dem Landgute

et -Jorullo gewohnt hat (Mineralogische Beschreib, der vorzüglichsten Berg-

* In der Zeltschrift „Bergtau-Kunde" , Leipzig 1790, II, 443 ff. , netst einigen andern

Briefen D'Elhuyab'S, auch ausgezogen in KÖHLER'S Bergmännischem Journale, IV. Jahrg.

(1791), I, 325. Letzte wird zwar meist, aher irrthümlich, als eine von der ersten verschie-

dene Mittheilung betrachtet. Ehen so unrichtig wird auch der erste Brief dem Eausto
D'ELHUYAR zugeschrieben, von dem zwar die Briefe 1, 2 und 10 in der „Bergbau-Kunde"

sind, während die Briefe 3, 4 und 11 von einem Deutschen herrühren, der im 3. und II.

Briefe von seinem Vorgesetzten und General-Direktor spricht , unter -welchem D'ELHUYAR

zu Versteljen ist. — In KÖHLER'S Journal wird der Verfasser als „wahrscheinlich Herr

Fischer" bezeichnet, ein Deutscher, der gleichzeitig mit SONXESCHMID in Mexiko war und,

nach Angabe des Briefes, den Jorullo im Jahre i789 besucht hat.
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Werks-Reviere von Mexiko, 1804, S. 325 ff.), dass die Erdbeben am 24.

Juni 1T59 Mittags 3 Uhr mit grossem Getöse begonnen haben und nach

einem Monat häufiger wurden, wobei jedesmal ein so entsetzlicher Lärm los-

brach, als wenn alle benachbarten Berge zusammenstürzten, und es zugleich

den Anschein halte, als wenn der ganze Erdkreis gehoben werde. Am 29.

September früh um halb vier Uhr zerplatzte der Vulkan und wurde der Berg

San Francisco dabei mitten durchgespalten.

A. V. Humboldt war der erste wissenschaftliche Beobachter, der den

Jorullo nach seinem letzten Ausbruch, am 19. September JS03 in Beglei-

tung von BoNPLVND besuchte, der die Fortdauer der vulkanischen Wirkungen

wahrnahm, der sich zuerst einer umfassenden Untersuchung der Erschei-

nungen an diesem Vulkane und der erfolgten Veränderungen der Erd-Ober-

fläche in seiner Umgebung unterzog, der den steilen Absturz und das Blasen-

förmige Ansteigen des Malpatjs von seinem Rande nach dem Vulkane hin,

so wie seine Bedeckung durch zahlreiche Fumarolen wahrnahm und sich

dahin aussprach, dass die steile Grenz-Wand, welche das Malpays umgibt

und von der Ebene Playa de Jorullo trennt, durch die Emporhebung des

nialpaijs veranlasst worden sey, diese Ansicht also auf die eigene Wahr-
nehmung von Thatsachen stützte. Von seinen oben erwähnten älteren Geg-

nern ist keiner am Jorullo gewesen. Erst 24 Jahre nach A. v, Humboldt

hat B. den Jorullo besucht, und 19 Jahre nach diesem kam Schleiden an

Ort und Stelle und glaubte dort Thatsachen wahrgenommen zu haben, welche

der Blasen-förmigen Emporhebung des Ulalpays widerstreiten sollen. Unter-

suchen wir daher deren Gewicht.

A. V. Humboldt hatte 1S03 -vor seinen Nachfolgern den Vortheil voraus,

den Jorullo, obwohl 44 Jahre nach dem Beginnen (1759), doch nur 29

Jahre nach dem Aufhören seiner Ausbrüche, also noch so früh zu be-

suchen , das5 er die Umgebung des Vulkanes noch entblösst von der üppigen

tropischen Vegetation und die durch die Ausbrüche veranlassten Verände-

rungen der Erd-Oberfläche vor deren weitgreifender wesentlichen Zerstö-

rung durch tropische Regen-Güsse beobachten, also ein nur wenig ge-

störtes Bild der vorgegangenen Umgestaltung der Boden - Verhältnisse

gewinnen konnte. So sah er (Essai geognostique p. 351 **.) da, wo das

höher gelegene illalpays mit der „Strandebene" oder Playa de Jorullo

zusammenhängt, eine steile Wand von 20' bis 30' senkrechter Höhe über

die Ebene emporsteigen. Die schwarzen thonigen Schichten des Malpays

zeigten sich an dieser Wand wie zerbrochen und boten in einem aus NO.

in SW. gerichteten Durchschnitt horizontale Wellen-föimige Schichtungs-

Klüfte dar. Nach Erklimmung dieser Wand stieg er auf einem Blasen-förmig

gewölbten Boden nach der Spalte hinan, woraus die grossen Vulkane, von

welchen nur noch der mittle „el volcan grande de Jorullo^'' entzündet war,

hervorgetreten sind. 'Die Eingeborenen bezeichneten das Malpays als einen

hohlen Boden, und v. Humboldt glaubt für diese Meinung in den Umständen

eine Bestätigung zu finden, dass das Auftreten eines Pferdes auf denselben

ein Getöse verursachte, dass viele Spalten und Boden-Einsenkungen vorhanden«

waren, und dass die Bäche von Cuitimba und San Pedro auf der Ost-Seite
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des Viilkanes im Boden versanken, an dessen West-Rande aber wieder als

Thermen von 52^7 zu Tage traten. Nach seinen Angaben (^Esuai ge'ognos-

tique p. 353) sind es Bänke von schwarzem und gelblich-braunem Thon,

welche gehoben und an der Oberfläche nur mit weniger vulkanischer Asche

bedeckt worden sind; es ist, keine Anhäufung von Schlacken oder vulka-

nischen Auswürflingen, wodurch die Konvexität des Malpays entstanden ist.

Aus dem emporgehobenen Boden waren mehre Tausend kleiner 6' bis 9' hoher

basaltischer Kegel oder Hügel (Hornitos) mit sehr gewölbtem Gipfel her-

vorgetreten, welche einzeln und zerstreut umherlagen, so dass man, um zum

Fusse des Vulkanes zu gelangen, kleine gewundene Strassen von breiten

Boden-Spalten durchzogen, denen eben so wie den Hornitos Rauch-Strah-

len entstiegen, durchwandern musste. Diese Hornitos bestanden nach

V. Humbolut's Beobachtungen gleichförmig aus häufig abgeplatteten , 8" bis

3' im Durchmesser haltenden Basalt-Sphäroiden , welche von einer Thon-

Masse in verschiedenartig gewundenen Schichten umschlossen waren. Der

Kern dieser Sphäroide war, wie bei den älteren Kugel-Basalten, etwas frischer

und dichter, als die umgebenden konzentrischen Lagen, deren A. y. Humboldt

oft 25 bis 28 zählte. Ihre ganze Masse, stets von gesäuerten heissen

Dämpfen durchdrungen, war in hohem Grade zersetzt, so dass der Beobachter

oft eine schwarze Thon-Masse vor sich zu haben glaubte. Die Rinde der

kleinen Kuppeln dieser Kegel war so wenig fest, dass sie unter dem Huf

der Maulthiere zusammenbrach, wenn diese solche betraten.

Von den eigentlichen Vulkanen des Jorullo berichtet v. Humboldt (Essai

politique. S", //, 295 ff.) nur, dass sie auf einer grossen Spalte hervorge-

treten sind, dass ihr Fuss sich 160™, ihre Gipfel aber 400™ bis 500™ über

die umgebende Ebene erheben, dass der mittle noch entzündet war und ihm

gegen Norden hin eine ungeheure Masse s.chlackiger basaltischer Lava mit

Bruchstücken von granitischen Syenit-Gesteinen enflossen sey. Um in den

Krater des Jorullo zu gelangen, hatte er Spalten zu überschreiten, denen

schwefelig-saure Dämpfe entstiegen und deren Temperatur 85° betrug, wäh-

rend in der Tiefe des Kraters die Luft 47°, an einigen Stellen aber 58 ' bis

60° zeigte. Die eben erwähnte Lava des Jorullo beschreibt v. Hlmsoldt

(^Essai geognostique p 351) als basaltisch und Stein-artig, dicht im Innern

und schwammig an der Oberfläche, sehr feinkörnig, keine Hornblende aber

unbezweifelt Olivin und kleine Krystalle glasigen Feldspaths umschliessend.

Bei Betrachtung dieser Thatsachen gelangte der berühmte Forscher zu dem

Schlüsse {^Essai geognostique p. 355), dass in den Ebenen des Jorullo drei

grosse Erscheinungen zu unterscheiden seyen: die allgemeine Emporhebung

des Mnlpays bedeckt mit mehren Tausenden kleiner Kegel, die Anhäufung

von Schlacken und anderen unzusammenhängenden Massen in, den von dem
Vulkan entfernteren Hügeln, so wie die steinartigen Laven, die der Vulkan

nicht in der gewöhnlichen Form eines Stromes seitwärts ergossen hat, wel-

che vielmehr dem Schlünde des gegenwärtigen Vulkanes entströmt sind. B.

hatte bei seinem kurzen Besuche des Jorullo keine Gelegenheit Beobach-

tungen über Erscheinungen einzusammeln, welche den Ansichten v Hum-

boldt's über die Blasen-förmige Erhebung des Malpaijs widerstritten, hat
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jedoch die Wahrnehmung gemacht, dass seit Humboldt's Anwesenheit diu

raschen Fortschritte der tropischen Vegetation der Umgebung des Jorullo

und die grossen durch d^e tropischen Regen-Güsse veranlassten Wegwijschun-

gen dem Auge Manches entzogen haben.

Den Mauer-ähnlichen Wall, welchen v. Humuoldt als den Rand des

Blasen-förmig emporgehobenen Malpays betrachtet, hat B. von dem liancho

Playa de Jorullo aus besucht, ihn an der W.-Seite des Vulkans auf eine

lange Strecke verfolgt und die hier bereits wieder üppig entfaltete Vege-

tation durchdringend sich an mehren Punkten von seiner fast senkrechten

Emporragung aus der Ebene der Playa de Jorullo meist in Form einer

scharf geschnittenen Wand ohne Stufen-förmige Absätze, die fast nirgends

gestattete das 20' bis 30' höher gelegene Malpays zu erklettern, überz^eugt.

Die Wand aus einem licht-grauen und wenig dichten basaltischen Gesteine

mit vielen Olivin-Körnern bestehend, war meist durch mehr oder weniger

Wellen -förmig gewundene fast wagrechte Klüfte in mehre Bänke getheilt.

Eine Spalte, durch welche sie von der tiefer gelegenen Ebene getrennt würde,

hat B. nirgends bemerkt, eben so wenig Vorsprünge oder Treppen-förmige

Stufen gesehen, auch nirgends eine so rauhe zerrissene aufgeblähte oder

gekräuselte Oberfläche wahrgenommen, wie solche die untre End-FIäche

eines im Fortrollen erstarrten zäh- flüssigen Lava-Stromes darbieten müsste.

Als es B. nach mehren Versuchen endlich gelungen war, den höher gele-

genen Rand des Malpays zu erreichen, überraschte es ihn, wie hier eine

grosse Zahl der von Humboldt beobachteten kleinen Kegel sich ganz ver-

loren und ein anderer Theil derselben die Form verändert hatte. Nur wenige

derselben zeigten noch eine höhere Temperatur als die der Luft, und fast

gtir keine mehr stiessen wässerige Dünste aus. In der Nähe des Randes

des Malpays bestanden die Kegel meistentheils aus porösen basaltischen Laven,

näher nach dem Hauptvulkaue hin aber aus einem braun-rothen Konglomerat

rundlicher und eckiger Fragmente steiniger basaltischer Lava, ohne sichtliche

Bindemasse nur schwach mit einander verbunden. Hier war die Kegel-Form,

wie sie v. Humboldt dargestellt, ganz veTs chwunden , während sie sich bei

den basaltischen Kegeln mehr erhalten hatte. Nur die sonderbaren Zeich-

nungen von konzentrischen, lang-gezogenen, 8" bis 10" von einander abste-

henden Ringen Hessen auch in der Nähe des Hauptvulkanes noch auf das

frühere Daseyn der Kegel schliesscn und gaben Zeugniss von der Richtig-

keit der Darstellung der Hornitos auf der 43. Tafel von Humboldt's Yties

des Cordilleres. Den Krater erstieg B., auf losen Stücken manchfacher Lava-

Arten emporkletternd, und erlangte dabei Kenntniss von verschiedenen Krater-

Öffnungen auf dem Gipfel des Jorullo^ welche mit Ausnahme nur einer ein-

zigen auf einer in hör. 11 gerichteten Linie lagen.

Während v. Humboldt den Vulkan noch als brennend bezeichnete, er-

kannte B. nur noch äusserst geringe Spuren seiner Thätjgkeit. Die Luft-

Temperatur betrug an den freien Stellen des Kraters (am 8. Januar Morgens)

24" und war nur durch das Zurückwerfen der Sonnen-Strahlen von den

nackten Krater-Wänden im engen Schlünde wenig erhöhet. Schmale Risse

zu beiden Seiten des Hauptkralers in der porösen schlackigen Lava stiessen
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indessen noch heisse Dämpfe aus, in denen das Tiiermometer auf 45° bis 54"

stieg, wodurch auch das Gestein in ihrer Nähe erhitzt wurde.

Die heissen Quellen am Jorullo^ deren Temperatur v. Humboldt zu

52°7 angibt, zeigten bei B.'s Anwesenheit bei 30'^ Luft-Temperatur nur noch

3S**, also 14' 7 weniger*, während B. in dem Malpays ^ wo v. Humboldt

in geringer Höhe über dem Boden = 43" fand , keine erhöhete Temperatur

wahrnahm. Der aus den aufsteigenden Dämpfen abgesetzte Beschlag auf

den Wänden der Krater-Spalten, welchen B. früher als Schwefel bezeichnet

(Reisen in Mexiko, I, 230) , ist nach Bergemann's Untersuchung eine weisse

mit eingemengten gelblichen und^ braunen erdigen Theilen bestehende Masse

fast nur aus Kieselsäure mit etwas Eisenoxyd, Thonerde und Kalkerde be-

stehend. Die Menge der Kieselerde ist so vorherrschend, dass bei der Be-

handlung der Masse mit Soda vor dem Löthrohr fast durchsichtige, nur leicht

durch Eisenoxyd gefärbte Gläser erhalten wurden. Der weisse Überzug auf

der porösen Lava, der auch an der durch die ausströmenden Dämpfe zersetz-

ten Oberfläche der dichten Laven vorkommt, wurde sowohl auf trockenem

wie auch auf nassem Wege als Gyps erkannt. Beim Erwärmen der Masse

in der Glas-Röhre setzt dieselbe Wasser ab, schmilzt für sich auf Platin-

Blech zu Email und gibt auf Kohle in der Reduktions-Flamme Schwefel-

Calcium, während der Rückstand alkalisch ist und gegen Silber Schwefel-

Reaktion zeigt. Bei der Untersuchung auf nassem Wege gab sich Kalkerde

und Schwefelsäure und eine Spur von Eisen zu erkennen.

V. Humboldt (Essai geognostique p. 351) erwähnte bereits, dass die

Laven des Jorullo eckige geborstene Stücke von granitischem Syenit ent-

halten, und fand auf dem Krater-Rande mitten unter den Laven sehr kleine

Stückchen eines grauen Trachytes mit glasigem Feldspath und lang gezo-

genen Krystallen von Hornblende. Auch B. hat die in der Lava einge-

schlossenen Stücke syenitischer Gesteine am Jorullo wahrgenommen und

beschrieben (a. a. 0. I, S. 230), aber auch schon dabei bemerkt, dass die

Hornblende dieser Gesteine nur selten deutlich zu erkennen und in eine

Glanz-lose zahnige an der Oberfläche rauhe Masse umgewandelt sey. Schon

vor fast zwei Jahren hat B. die nach Europa mitgebrachten Einschlüsse

dieser Gesteine an v. Humboldt gesendet und Gustav Rose sie mit den Ein-

schlüssen, welche v. Humboldt nebst den übrigen Laven vom Jorullo dem

Berliner Museum verehrt, verglichen und näher untersucht. Er sagt nach

einer Mittheilung v. Humboldt's darüber: „Die beiden Einschlüsse sind sehr

ähnlich dem von v. Humboldt mitgebrachten Einschluss; man erkennt dort

wie hier eine weisse und eine schwarze Masse. Die weisse Masse zeigt

noch deutlicher ein Gemenge von Quarz und Feldspath, welcher letzte zwar

schon etwas geschmolzen, aber noch zu erkennen ist. Die schwarze Masse

ist an dem einen Stück wie an dem v. Humboldt's ganz glasig; an dem
andern ist sie es weniger: man sieht darin noch ungeschmolzene Stellen, die

offenbar Glimmer sind. Ich halte das schwarze Glas für geschmolzenen

* In B.'s „Reisea in Mexiko I, 226" ist durch einen Druckfehler dieser Unterschied

22"? angegeben.
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Glimmer oder Glimmer mit etwas Feldspat!) , die beim Erkalten Glas-arlig

geworden sind. Es könnte allerdings auch geschmolzene Hornblende seyn,

doch erkennt man in dem Einschluss keine noch unveränderten Stellen von

Hornblende; was man erkennen kann, ist Glimmer und, da im Porzellan-

Ofen geschmolzener Granit ein ähnliches Ansehen hat, wie die Einschlüsse

vom Jorullo, so möchte ich auch diese für durch Hitze veränderten Granit

halten." Da in dem weiter südlich vom Jorullo vorkommenden und weit

verbreiteten Syenit-Gebirge häufig Granit auftritt und in nicht sehr grosser

Entfernung vom Jorullo ansteht, so dürfte der Umstand, dass man es in den

Einschlüssen anstatt mit Syenit mit Granit zu thun hat, nicht befremden und

selbst nicht einmal die Ansicht berühren, dass der Vulkan bei seinem letzten

Ausbruch die Syenit-Formation durchbrochen habe.

Wenden wir uns nun zu den Beobachtungen Schleiüens.

Als er den Jorullo 19 Jahre nach B. oder 88 Jahre nach seinem letzten

Ausbruch besuchte, fand er den höheren Gebirgs-Theil sowie alle Lava-

Ströme des Malpays noch frei von Vegetation ; aber letztes und der sandige

Abhang des Jorullo waren schon ziemlich bewachsen und vorzugsweise mit

einer nicht sehr hohen Mimosen-Art und Guapara-Bäumen bestanden". Die

Abnahme der von v. Humboldt auf dem Malpays beobachteten höheren

Temperatur wird also auch hierdurch bestätigt. Sohl, gibt zwar ferner an,

dass die Lokal-Verhältnisse in der Umgebung des Feuerberges , seit mehr

als 40 Jahren durch tropische Regen an manchen Orten vielleicht besser für

die Beobachtung durchschnitten und entblösst, sehr deutlich sprechen müssen.

Wenn aber auch in dieser Entblössung ein Vortheil für die Beobachtung der

Lagerungs-Verhältnisse geschichteter Gebirgs-Gesteine liegen mag, so kann

B. darin doch keinen Vortheil für die Beobachtung der Erscheinungen am
Jorullo erkennen, indem gerade dadurch manche durch den letzten Ausbruch

herbeigeführte Umgestaltung der Oberfläche (wie Diess schon hinsichtlich

der Hornitos im nialpays bemerkt worden) unkenntlich gemacht, zerstört

oder mit den durch die Regen-Güsse fortgeschwemmten Trümmern überdeckt

worden ist. Das Malpays soll, nach Schleiden's Ansicht, eine ungeheure

Lava-Masse, der erste Lava-Strom des Jorullo seyn, welcher sich bei dem
Ausbruch des Jahres 1759 in SW.-Richtung über das Thal ergoss, dem zu-

nächst ein Sand- und Aschen-Regen und dann drei weitere Lava-Ströme

folgten. Auch er sah die steile, 20' bis 30' hohe Wand, welche das Mal-
pays in der Nähe des gegenwärtigen Bettes des das Thal durchströmenden

Bachs in der Playa de Jorullo begrenzt,, hält sie indessen für das untere

Ende des ersten mächtigen Lava-Stromes, durch Erstarrung der langsam

dahin fliessenden Masse desselben entstanden. Ausserdem beobachtete er,

sowqjil an dieser als auch an der steileren und höheren Grenz-Wand seines

zweiten Lava-Stromes kleine, doch z. Th. fast zur Höhe des Lava-Stromes

ansteigende, nur unten mit demselben verbundene Massen derselben basal-

*^ Auch nach PlESCHEL, der den Jorullo im Jahre i853, also 7 Jahre nach SCHLEIDEN
besuchte, breitet sich die Vegetation an diesem Vulkan immer mehr aus. Vgl. Zeitschrift

für allgemeine Erd-Kunde VI, '197 ff.
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tischen Lava, deren Gestalt Sciil. in einem Durchschnitt verdeutlicht hat,

und deren Oberfläche nach seiner Annfäbe aus eckigen Blocken und Schalen

besteht, vv'elche nur da, wo das Herabstürzen eines Blockes das Innere mehr
enlblösst hat, die zusammenhängende Masse erkennen lassen. Sie «gelten

ihm als der deutlichste Beweis für die von ihm anjjenommene Eiitste-

huuos-Weise der steilen Begrenzunfj des ßlalpays. Ihre Entstehungs-Weise

erklärt er dadurch, dass sich die Oberfläche des Lava-Stromes, wie Diess

bei einer Eisenoxydul-reichen leicht erstarrenden und langsam fliessenden

Schlacke zu geschehen pflege, erhärtet, z. Th. in kleinere Stücke zerspalten

und durch die unten nachfliessende 31asse gehoben habe, bis durch den

steigenden Druck unten eine OlTnung gebildet worden, aus der die schon

ziemlich dick-flüssige Masse hervorgequollen und sich allmählich bis zur Flöhe

des andern Randes erhoben habe. Diese Lava-Massen können indessen nicht

als Beweis dafür betrachtet werden , dass das Malpays durch einen Lava-

Strom gebildet worden ist. Eine ähnliche Erscheinung ist B.'n zwar bei ab-

fliessenden Schlacken-Massen auf Hütten-Werken nicht unbekannt; doch ist

dabei stets nur von einer im Verhiillniss zu ihrer Längen-Ausdehnung schmalen

dünnen Schlacken- Schale die Rede, welche nach' dem Erstarren an der

Oberfläche von der nachfliessenden Schlacke gehoben, nicht an ihrem unteren

Ende durchstossen wird, unter dem Schutze der erstarrten aber noch heissen

Decke auf eine grössere Entfernung von ihrer Ausfluss-Off'nung dünn-flüssiger

bleibt, dadurch über das untere Ende der ersten früher erstarrten Schlacken-

Kruste hinausfliessen und dann wohl eine der von Schl. angedeuteten ähn-

liche Erscheinung zur Folge haben kann. Bei einer so mächtigen Lava-

Masse, wie solche zur Bildung des Malpays nothwendig war, deren unterer

Rand nach Sohl. 's Annahme schon zu einer festen seigeren AVand erstarrt

ist, würde indessen eine derartige Bildung der von ihm vor den steilen Be-

grenzungen seiner Lava-Ströme wahrgenommenen hoch anstrebenden und nur

durch einen dünnen Streifen mit dem Haupt-Lavastrom zusammenhängenden

Masse schwer zu erklären seyn. Berücksichtigt man nämlich die Erschei-

nungen der Fortbewegung der Lava-Ströme, wo sich die Lava, aus welcher die

Ströme bestehen, als fortrollend darstellt, indem dabei das Obere herunter-

stürzt und das Untere hinauf kommt (d'Aubuisson's Geognosie, deutsch bear-

beitet von WiEMANiN. Bd. I, S. 166), mithin die auf der Oberfläche gebil-

deten Schlacken-Krusten herunterstürzen und in die Lava-Masse eingehüllt

werden, so wird man zu der Überzeugung gelangen, dass bei einem Lava-

Strome, dessen fortschreitende Bewegung bereits aufgehört hat, nicht von

einer Erstarrung blos der äusseren Rinde die Rede seyn kann, sondern dass

hier in der ganzen Lava-Masse die ihre Fortbewegung hemmende Erstarrung

bereits so weit vorgeschritten seyn muss , dass ein Durchbrechen der ^chon

weithin vom Rande erstarrten Masse durch nachfliessende dünn-flüssigere

Lava nicht mehr möglich ist, und dass daher im Falle, das wirklich noch

eine nachfliessende Lava am Fusse des erstarrten Stromes hervortreten sollte,

diese sich nur unter dem Lava-Strome hin Bahn gebrochen haben könnte.

Diese hervorbrechende Lava wird sich dann aber nicht auf einem beschränk-

ten Punkte, sondern auf einer grösseren Breiten-Erstreckung vor dem schon
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früher erstarrten Lava-Strome zoigen und daher vor der Ilaiipt-Lava-Wand

in einer Wulst-förmigen Masse auftreten. Eine ähnliche Erscheinung findet

sich aber bei bekannten anderen Lava-Strömen nirgends erwähnt und ist

B.'n selbst auch bei der steilen Grenz-Wand des Malpaijs nirgends aufge-

fallen, obgleich er dieselbe auf eine lange Strecke verfolgt hat. Eben so

wenig scheint v. Humboldt die von Sohl, angeführte Erscheinung am Jorullo

wahrgenommen zu haben, da er solcher vor der Grenz-Wand auftretenden

Massen nirgends gedenkt, daher wohl anzunehmen, dass die von Sciileidrn

beobachtete Erscheinung nur an einzelnen sehr beschränkten Punkten der

steilen Grenz-Wand auftrete, daher auch nicht in der von Slhl. angegebenen

Weise zu erklären seye. Ob Schl. den Zusammenhang der vor der Grenz-

Wand auftretenden Lava-3Iassen mit dem Malpays so genau untersucht hat,

wie seine Darstellung schliessen Hesse, muss B. bei der Schwierigkeit solcher

Untersuchungen auf Reisen in Mexiko, wenn diese Untersuchungen das Blos-

legeu der Gesteine, Ausgrabungen u. s. w. erfordern, dahin gestellt seyn

lassen. Sollte dieser Zusammenhang aber nicht nachgewiesen und vielmehr

bezweifelt seyn, so würde die Erscheinung einfacher als eine Anhäufung von

Trümmern basaltischer Laven, welche in Giess-Bächen durch die viel-vermö-

genden Regen-Güsse der Tropen-Länder von dem Malpays heruntergeführt

und am Fusse desselben niedergelegt worden sind, betrachtet werden können,

da sie, abgesehen von ihrem Zusammenhang mit dem Malpays, nach der

Beschreibung den Charakter solcher durch Giess-Bäche zusammengetragenen

und am Fusse des Malpays bei ihrem Herabstürzen von demselben abge-

lagerten Trümmer-Haufen tragen. Wenn aber auch die Beobachtung Schlei-

DE^f's als richtig und die von ihm angegebene Thatsache, „das Auftreten kleiner,

fast zur Höhe der Grenz-Wand hinaufreichender, nur unten mit dem Malpays

verbundener Lava-Massen in der Ebene dicht vor demselben" als nachge-

wiesen anzunehmen seyn sollte, so ist doch auch dadurch die A'^on ihm

angenommene Entstehungs-Weise des Malpays noch keineswegs erwiesen.

Denn, wenn etwa auch nicht (wie es wohl am wahrscheinlichsten) die Bil-

dung dieser vor der steilen Grenz-Wand des Malpays auftretenden und nur

am Fuss mit seiner Masse zusammenhängenden Lava-Anhäufungen durch die

vom abfliessenden Regen-Wasser bewirkte allmähliche Erweiterung und Aus-

waschung einiger der vielen das Malpays durchsetzenden Gesteins-Risse und

-Spalten erfolgt seyn sollte, so lässt sich deren Entstehung doch auch leicht

aus den bei der Blasen-förmigen Emporhebung des iValpays thätigen Kräften

ableiten und sogar als eine nothwendige Folge derselben darstellen, wenn

man die dabei vorgekommenen Erscheinungen näher ins Auge fasöt. \. Hum-

boldt fEssai ge'ognostique p. 353) sah noch bei seinem Besuche des Mal-

pays Rauch-Säulen aus den Spalten hervortreten, welche die kleinen Stras-

sen zwischen den Hornitns durchzogen, und hält es für wahrscheinlich,

dass diese von ihm vorgefundenen zahlreichen kleinen Kegei-förmigen Er-

höhungen durch die elastische Macht der Dämpfe, gerade so wie die Ober-

tläche einer zähen Flüssigkeit durch die Einwirkung entweichender Gase mit

Blasen bedeckt wird, empor getrieben worden sind. Sollten aber diese das

Malpays durchsetzenden Spalten nicht auch bis zur seitlichen Begrenzung
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desselben, der steilen Grenz-Wand, gereicht und die empor drängenden Mas-

sen nicht auch hier einen Ausgang über die Grenz-Wand hinaus gesucht und

gefunden haben , eben so wohl als Diess nach der oberen Fläche hin statt-

gefunden hat? Diese Frage dürfte wohl zu bejahen seyn, und man hat als-

dann auch bei der Blasen-förmigen Erhebung des Ma/pai/s eine ganz Natur-

gcmässe Erklärung für die von Sohl, beobachtete Erscheinung gefunden.

Als ferneren Beweis, dass das Malpays seine höhere Lage einer Über-

decliung durch Lava, nicht aber einer Hebung verdanke, betrachtet Scul. den

Umstand, dass der früher in der Playa de Jorullo blühende Ackerbau

nicht auf der kaum mit Sand und Asche bedeckten ganz unzersctzten Basalt-

Masse statthaben konnte, und meint, dass die Spuren davon nur unter der

Lava-Decke zu suchen seyen, Übersicht hierbei aber offenbar, dass die mit

dem Emporheben des Bodens verbundenen Erscheinungen — das Emportreten

der Hornitos, das Zerreissen durch Spalten und die dabei sich entwickeln-

den Dämpfe und ausströmende Hitze — vollkommen genügend waren, um
das gänzliche Verschwinden aller Spuren de^ früheren Kultur-Zustandes -zu

erklären. Muss doch schon der mit dem Ausbruch des Jorullo verbundene

Sand- und Aschen-Regen hingereicht haben, derartige Spuren gänzlich zu

verwischen , wie Diess auch schon der oben angeführte Brief aus Guacana

bestätigt, worin es ausdrücklich heisst: „Gegen 2 Uhr Nachmittags des erst-

genannten Tages (29. Sept.) war die dem Vulkane nahe gelegene Maierei

des. Jorullo schon ganz zu Grunde gerichtet, die von dem Vulkane aus-

gestossene grosse Menge von Sand, Asche und Wasser zerstörte alle Häuser,

Zucker-Pflanzungen und Bäume, und es blieb uns nur noch der Trost, dass

kein Mensctien-Leben dabei verloren ging."

Untersucht man aber die Erscheinungen, welche das Mal/pays darbietet,

im Vergleich zu den anderen bekannten Lava-Strömen angehörigen und die-

selben charakterisirenden Eigenthümlichkeiten , so möchte auch darin die

Ansicht Schl.'s, das Malpays als einen Lava^Strom zu betrachten, eine ge-

nügende Widerlegung finden. Die Form und einige andere Erschfeinungen

des Fortfliessens der Lava-Ströme sind im Allgemeinen denen gleich, die wir

an den Strömen fliessenden Wassers wahrnehmen (Fr. Hoffmann, Geschichte

der Geognosie. II, 529). Wie ein flüssiger Strom bricht die Lava aus der

Öffnung des Vulkans hervor, wenn es endlich den im Innern wirkenden

Dämpfen geglückt ist, sich den Ausweg zu öffnen (v. Buch, geognostische

Beobachtungen auf Reisen. II, 138). Die vom Berge herabstürzende Lava

zieht sich in einem verhältnissmässig bald schmäleren und bald breiteren

Band-förmigen Streifen den tiefer gelegenen Punkten zu, ihre Wege durch

dicke graulich-weisse Dampf-Wolken bezeichnend. Dabei ist aber die Nei-

gung des Bodens, worüber der Strom seinen Lauf nimmt, von dem grössten

Einfluss auf die Art der Verbreitung der Lava. Nach den sorgfältigen Mes-

sungen Elie de Beaumont's bildet ein Lava-Strom, dessen Neigung 6" und

mehr beträgt, gar keine zusammenhängende Masse (über Erhebungs-Kratere

und Vulkane, in Poggendorff's Annalen Bd. CXIII, 169 ff.); er fällt so rasch,

dass er nur zu wenige Fuss hoher Stärke anwachsen kann. Erst bei S'* oder

weniger als 3" Neigung kann die Masse sich ausbreiten und zu einer merk-
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liehen Höhe sich anhäufen '\ Zur Ansanimhing einer so bedeutenden Lava-

Masse, als das Malpayft darbietet, deren Stärke am äussersten Rande die

ansehnliche Höhe von 25' bis 30' erreicht, würde also ein fast ^anz söh-

liges Terrain erforderlich seyn. >Venn nun auch vor dem Ausbruch des

Jorullo da, wo sich jetzt der im .lahre 1759 hervorgetretene Vulkan erhebt,

eine fruchtbare Ebene zwischen den Bächen von Ciiilimba und San Pedro
sich ausbreitete, so war ihre Neigung keinesweges so unbedeutend, als Diess

zur Ansammlung eines s« mächtigen Stromes nothwendig gewesen wäre.

Die frühere Neigung der Playa de Jorullo, aus welcher der Vulkan hervorge-

treten ist, lässt sich z. Tb. noch aus dem Abfall des Baches la Playa er-

kennen. Diese Neigung wurde aber unstreitig durch das dem Abfluss etwai-

ger Lava-Ströme vorangegangene Emporheben des Jorullo und seiner Nach-

barn vermehrt. Sie beträgt gegenwärtig, wie Diess A. v. Humboldt aus-

drücklich angibt {Essai geognostique, 352), vom Fusse des Jorullo bis zum
Bande des Malpays auf einer Erstreckung, die sich nach der Karte von

ScHLEiDEN auf ctwa 3600', nach v. Humboldt's Karte aber auf mehr als 6000'

beläuft, 510'; sie übersteigt also jedenfalls die Neigung von 6", so dass aus

diesem Grunde allein die Ansammlung einer so bedeutenden Lava-Masse un-

möglich ist. Bei Betrachtung der weiteren Erscheinungen, welche das Flies-

sen der Lava-Ströme darbietet, bemerkt man, dass deren Feuer-flüssige

Masse an der Oberfläche schnell erkaltet, an derselben erhärtet und sich mit

einer vielfach zersprungenen Kruste bedeckt, deren Trümmer, wie die Eis-

Schollen bei dem Eisgange eines Flusses, vielfach über- und durch-einander

geschoben und fortgerissen werden, während die Fortbewegung der unteren

noch flüssigen Lava mehr als ein stetes Fortwälzen regellos durch einander

geworfener Trümmer denn als eiü gleichmässiges Fliessen zu betrachten ist.

Gewöhnlich treten die Lava-Ströme als Band-förmige Streifen auf, welche

mit der Entfernung von ihrer Ausfluss-Öffnung an Breite zunehmen, sich,

wenn sie auf Hindernisse stossen , in zwei oder mehre Arme theilen , dem
Gesetze der Schwere folgend sich nach den tiefer gelegenen Punkten der

Oberfläche fortbewegen und, je nach der grösseren oder geringeren Flüssig-

keit der Lava, als mehr oder weniger erhabene Massen über das umgebende

Terrain hervortreten , durch das Erstarren der Feuer-flüssigen Lava steile

Seiten -Begrenzungen darbietend. Diese Erscheinung vermisst man nach

ScHL.'s Darstellung mit Ausnalime des unteren Endes ganz an denijenigen

Theile des Malpays, den er als den ersten Lava-Strom des Jorullo bezeich-

net, indem seine Darstellung dieses Stromes in der der Mittheilung beigefüg-

ten Tafel das Malpays als eine zwischen zwei Bächen, also auf der die-

selben trennenden Boden -Erhebung ausgebreitete Masse erscheinen, die

seitliche Erhebung über das umgebende Terrain aber ganz vermissen lässt.

Schon ältere Beobachter, wie später Breislak (Lehrbuch der Geologie,

deutsch von v. Stkombeck, III, 189), Fr. Koffmann (hinterlassene Werke, II,

530 if.) u. A. haben bemerkt, dass die auf der Oberfläche der Lava-Ströme

* Vgl. dazu Lyell'S Beobachtungen am Ät7ia , aus den Philos. Transact. i8S8 , in

einem späteren Hefte des Jahrbuchs.
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durch Er.starren f>ebil(Iete Schlacken-Kruste zertrümmert und auf der darunter

sich lortwälzcnden noch flüssigen Lava mit fortgerissen wird, nnd dass die

Triinimer dabei über die Ränder des Stromes herunterstürzen, in der bei ihrer

Fortbewegung darüber hinrollcnden Lava hin- und her-geschoben werden,

dabei aber, wie namentlich Hoffmann anführt, den Weg des Lava-Stromes

pflastern. Wir ^nden daher auch, nach Hoffmann's Angabe, nach dem

Erkalten der Lava den Strom nicht nur an seiner Oberfläche von einer selt-

sam durcheinander gekräuselten Schlacken-Rinde bedeckt, sondern auch auf

einer ähnlichen mit ihm verschmolzenen Schlacken-Kruste gelagert, eine Er-

scheinung, die auch von andern Beobachtern wahrgenommen worden ist und

als charakteristisches Kennzeichen wirklicher Lava-Ströme gilt.

An dem Jorullo hat v. Humboldt das Auftreten von Schlacken-Krusten

in der vorangegebenen Weise weder auf der Oberfläche des Malpays noch

unter demselben am Fusse der steilen Grenz-Wand beobachtet, weil er sonst

diese Erscheinung gewiss angegeben haben würde, und auch B.'n ist eine

darauf hindeutende Erscheinung nicht aul'gefallen. Schl. bemerkt zwar, dqss

die Oberfläche des Malpays aus einer ungeheuren Menge von Trümmern,

Bruchstücken und Schalen derselben Lava bestehe, welche den Kern der

Hornitos bilden, scheint aber auch weder am Fusse der Grenz-Wand

noch an einem andern Punkte eine Pflasterung des unteren Theiles des Mal-

pays wahrgenommen zu haben, und dürfte ein solches höheres Kennzeichen

eines Lava-Stromes bei dem Malpays wohl fehlen. — Aber auch in den

vorhandenen älteren Nachrichten, obwohl dieselben sehr dürftig sind, möchte

ein Beweis dafür zu finden seyn, dass der von Schl. angenommene Lava-

Strom, auf den ein Sand- und Aschen-Regen niedergefallen seyn soll, deni

Jorullo bei seinem letzten Ausbruch nicht entflossen ist. In dem, Briefe aus

Guanajuato vom 15. April I7S9 heisst es nach der Aussage eines Augen-

zeugen, dass man am Jorullo zuerst ein gewaltiges Erdbeben verspürte,

dass sich dann die Erde öffnete und so viele Asche und Steine ausgeworfen

wurden, dass viele Meilen weit sich niemand nähern konnte, wobei also

von einem Lava-Strom nicht die Rede ist, den man doch, selbst in grösserer

Entfernung wenigstens bei Wacht, wahrgenommen haben würde, wenn er

in der von Schl. angenommenen Ausdehnung sich verbreitet hätte. — Noch

deutlicher dürlte Diess aber aus dem Briefe aus Guacana vom 19. Oktober

1769 hervorgehen, da, nach der schon oben angeführten Stelle, die dem

Jorullo nahe gelegene Maierei bereits um 2 Uhr Nachmittags des ersten

Tages des Ausbruches durch Sand, Asche und Wasser zerstört war, ohne

<lass auch hier eines Lava-Stromes gedacht wird, dessen "Verbreitung über

das Maljjays also auch nicht anzunehmen ist.

ScHLEiDEN scheint ferner auch , wenn ich seine Darstellung richtig auf-

^efasst habe, das frühere Daseyn der Hornitos, wie solche von v. Humboldt

vorgefunden und in Schrift und Bild dargestellt worden sind, in Zweifel zu

:stellen. Er sagt nämlich Seite 20: „Die Oberfläche dieses grossen Lava-

Stromes (des Malpays) besteht aus einer ungeheuren Menge von Trümmern,

Bruchstücken und Schakn derselben Lava. Diese Trümmer sind höchst un-

regelmässig vertheilt und bilden den Kern der Hornitos, die bald lang,
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bald Kücken-artig und gewunden erscheinen. Auf diesen ersten Lava-Au.i-

Itruch folgte ein Sand- und Aschen-Regen; denn nur durch diesen lässt sich

die gleichmässige Bekleidung der ganzen reichen Oberfläche mit dünnen

u. s w. Schichten erklären. Die tädichen Regenschauer und die Ungleich-

heit des Korns mussten eine Sonderung in Srhichten zur Folge haben , die

nur in grossen Vertiefungen, wo das Wasser grosse Massen zusammennihrle,

verschwindet. An sehr steilen Wänden einzelner Blöcke oder Schalen blieb

natürlich nichts liegen, und Diess mochte zu der Benennung „basaltische

Kegel" Veranlassung geben, denn wären die Hornitos solche basaltische

Kegel gewesen, wie diese Bezeichnung glauben macht, so würde man ge-

wiss noch eine der von A. v. Humbolot - angegebenen ähnliche Gestalt vor-

finden, da das Gestein ganz unverändert ist. Die vom Vulkan entfernten

Hornitos waren von vorne herein, wie sich erwarten lässt, von feinerem

vulkanischen Sande bedeckt und wurden desshalb häufiger so abgespult, dass

man ihren basaltischen Kern sieht, während die Decke der dem Berge nähe-

ren z. Th. aus einer Art Konglomerat besteht, wahrscheinlich weil das

gröbere Material schneller und mehr in der Nähe zu Boden fiel."

Was zunächst die Erklärung der Bildung der die Schlacken- Kegel

Sciileideh's in gleichförmiger Lagerung bedeckenden Aschen-Schichten betrifft,

so möchte solche wohl als unhaltbar zu betrachten seyn, möge Sohl, unter

dem Ausdruck „tägliche Regenschauer" die mit Ausbrüchen stets verbunde-

nen vulkanischen Regen oder die gewöhnlichen atmosphärischen Regen ver-

stehen. Weder der eine noch der andere dieser wässerigen Niederschläge

dürfte im Stande seyn, eine regelmässige Schichten-Bildung, wie sie Sohl.

an den von ihm beschriebenen Schlacken-Kegeln wahrgenommen hat, her-

vorzubringen. Sowohl die vulkanischen als auch die gewöhnlichen tropischen

Regen-Güsse führen eine solche Menge Wasser zur Erde, dass solche die

niedergefallene Asche weit eher von den Schlacken-Kegeln weggerissen und

fortgespült, als in regelmässigen Schichten darauf abgelagert haben würden.

Den tropischen Regen kann aber die von Schl. angenommene Schichten.'

Bildung gar nicht zugeschrieben werden, wenn man die Annahme, dass der

erste Lava-Strom des Ausbruchs von 1759 das Malpays gebildet habe und

darauf der Aschen-Regen gefolgt sey, als richtig voraussetzt. Der Aus-

bruch hat nämlich am 29. September stattgefunden und war nach allen

vorliegenden Nachrichten von einem sehr heftigen Aschen-Fall begleitet, der

weithin Alles bedeckte und, wie der Brief aus Guacana darthut, an letzt-

genanntem Tage noch fortdauerte, ohne dass dabei von der Wahrnehmung
eines Lava-Stromes oder der ihn begleitenden Erscheinungen die Rede wäre.

Nun hört aber bekanntlich in Mexiko die Regen-Zeit schon vor oder doch

spätestens in dem Monat Oktober auf, so dass also, wenn die Schichtung

ourch die tropischen Regen hervorgerufen worden wäre, der erste mächtige

Lava-Strom auch erst später dem Vulkane entströmt und die ihn bedeckende

Asche nicht vor der in dem folgenden Mai oder Juni beginnenden Regen-
Zeit niedergefallen seyn könnte, weil sonst die unterste Aschen-Schicht

gegen die darauf folgenden eine überaus grosse Mächtigkeit, im Vergleich

zur -Stärke der höher liegenden, erlangt haben müsste, welches nirgends
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aiifrcdeiitct ist. Den «jeschirhtlichen Naclirichten zufolge — so unbestimmt

dieselben auch seyn mö<fen — dürfte aber überhaupt auch der Aschen-Fall

bei dem letzten Ausbruch des Jorullo den Lava-Ergüssen vorangegangen

seyn , es dürfte selbst die von Sohl, angegebene Art der Überdeckung der

Hornitos mit den gleichförmig übereinander gelagerten Aschen -Schichten

darauf schliessen lassen, dass auch die Hornitos erst dann emporgetreten

sind, nachdem das Itlalpays bereits von den Aschen-Schichten bedeckt war.

Sollten daher die die Hornitos bedeckenden Aschen-Schichten etwa gar

nicht dem Ausbruch von 1759, sondern früheren vulkanischen Eruptionen,

von denen die Umgegend so manche Spuren zeigt, angehören?

Die fernere Angabe Schleidek's anlangend, dass er keine Hornitos,

wie solche v. Humboldt beschrieben, vorgefunden, und dass die von dem

Vulkan entfernteren Hornitos häufig nur ihren basaltischen Kern zeigen,

die Decke der dem Berge näheren aber aus Konglomerat bestehe , so hat

der Verf. in seinen Bemerkungen über den Jorullo schon ähnliche Beob-

achtungen niedergelegt Es ist ihm aber dabei nicht in den Sinn gekommen,

desshalb, weil er eine der von v. Humboldt angegebenen ähnliche Gestalt

der Hornitos nicht mehr vorgefunden , deren früheres Daseyn in Zweifel

zu stellen: er hat vielmehr aus den näher am Fusse des Jorullo auf dem

Boden wahrgenommenen sonderbaren Zeichnungen konzentrischer langge-

zogener Ringe darauf geschlossen , dass die Einwirkung der heftigen tro-

pischen Regen seit der Anwesenheit v. Humboldt's eine wesentliche Ver-

änderung in der Gestalt und der Verbreitung der Hornitos hervorgebracht

habe. Wie wesentlich aber diese Umwandlung gewesen seyn muss, ergibt

eine Vergleichung der beiden Zeichnungen der Hornitos von v. Humboldt

und von Schleiden. Die Gestalt der basaltischen kleinen Kegel, welche B.

in der Nähe des Raqdes des Malpays wahrgenommen , stimmen ihrer äus-

seren Form nach mehr mit der gedrückten niedrigen Gestalt in der Zeich-

nung Schl.'s , als mit der höheren Kegel-Form in dem Bilde v. HumboLdt's

überein. Eine geschichtete Aschen-Decke hat derselbe indessen auf den

Hornitos nicht bemerkt und nur Aschen - Anhäufungen an ihrem Fusse

wahrgenommen. Sie bestanden am Rande des Malpays aus wenig dichten,

meistentheils aber porösen baaaltischen Laven ohne Zwischenräume. Diese

abweichenden Beobachtungen berechtigen aber keinesweges die Richtigkeit

der füheren Wahrnehmungen in Zweifel zu ziehen, v. Humboldt beschreibt

die von ihm bildlich dargestellten Hornitos als aus Basalt-Sphäroiden be-

stehend und von einer thonigen Masse mit verschiedenartig gewundenen

Schichten umhüllt und bemerkt ausdrücklich, dass die ganze Masse des

Basaltes, stets von gesäuerten warmen Dämpfen durchzogen, in hohem Grade

zersetzt sey, und, diese Angaben so wie die zerstörende Gewalt der heftigen

tropischen Regen berücksichtigend, glaubt B. solche Kräfte als ausreichenff

betrachten zu dürfen, um die Verwandlung, welche die Hornitos seit ihrer

Untersuchung durch v. Humboldt bis zu seiner eigenen Anwesenheit am Jo-

rullo erlitten haben, erklären zu können. Wenn nun aber auch Schl. nament-

lich an den vom Vulkane entfernter gelegenen Hornitos nicht mehr die

schaligen Basalt-Sphäroide in thonige Masse eingehüllt und anstatt Dessen im



337

Innern der platt-gedrückten kleinen mit Sand- und Aschen-Schiclitcn bedeck-

ten Hügel hohle Räume findet, darf er desshalb an der Richtigkeit der Beob-

achtungen eines v. Humboldt um so weniger zweifeln, als er selbst noch

angibt, dass die Oberfläche des Malpays aus einer ungeheuren Menge von

Trümmern, Bruchstücken und Schalen derselben Lava — des Malpays —
besteht. Sollte dieser letzte Umstand nicht schon darauf hinführen, in diesen

Trümmern die Reste der verschwundenen Hornitos zu suchen, umsomehr,

als auch Sohl, selbst noch der zerstörenden Einwirkung tropischer Regen

auf das Malpays gedenkt? (Auch v. Humboldt vertheidigt seine alte An-

sicht gegen Schleiden's Annahme noch durch einige aus seinen Tagebüchern

entnommene Notitzen und die Zeichnung eines Hornito.)

R. I. Murchison: über die Gebirgs-Folge in den nordischen

Hochlanden vom ältesten Gneisse bis zum Old red sandstone

(Geolog. Quart. Journ. iS58, XIX, 501— 508; Land. Edinb. Bubi.

Philos. Maga-s. 1838, XV, 322—325 ; auch Bullet, ge'ol. 1858, XV, 367 ff.).

Schon 1854 hat der Vf. seine Überzeugung ausgesprochen, dass die Quarzite

der nördlichsten Grafschaften Schottlands und insbesondere Sutherlands mit

ihren untergeordneten Petrefakten-führenden Kalksteinen von unter-silurischem

Alter und dass beträchtliche Massen der krystallinischen Gesteine der Hochlande

Äquivalente der unter-silurischen Ablagerungen Sud-Schottlands seyen. Im

Jahre 1856 beobachteten Colonel James sowohl als Professor Nicol die un-

gleichförmige Überlagerung der grossen Konglomerat-Massen durch die Quarzit-

Reibe und zeigte der letzte noch in einer besonderen Abhandlung , dass der

alte Gneiss und das ihn überlagernde Konglomerat längs einer grossen Strecke

der West-Küste die Grundlage bilden, worauf der krystallinische Quarzfels

und Kalkstein der westlichen Theile von Ross-shire und Siitherland-shire

ruhen; er äusserte jedoch zugleich die Vermuthung — in Erwartung der

Bestätigung durch eine grössere Menge bestimmbarer Versteinerungen — , dass

diese Quarzite und Kalksteine die Äquivalente der Süd-Schottischen Kohlen-

Formation seyen. Endlich betrachtete Hugh Miller die Quarz-Gesteine und

harten Kalke von Sutherland nur als metamorphische Stellvertreter des Old

red und der Caithness-Reihe der östlichen Küste. Indessen hielt der Vf. an

seiner Ansicht fest, dass diese zwei letzten Unterstellungen unbegründet und

dass jene krystallinischen Gesteine, zwischen deren unteren Theilen die Bur-

hamer Versteinerungen neuerlich gefunden worden, die unteren Glieder der

grossen wellenförmigen Reihe glimmeriger und schieferiger Gesteine seyen,

welche bis Caithness hin die Basis ausmachen, woraus die Grund-Schichten

des Old red sandstone hauptsächlich gebildet werden. Endlich hat jetzt Pbach

^lehr und viel besser erhaltene Versteinerungen zusammengebracht, in welchen

Salter Genera erkannte, die bisher nur in den unter-silurischen Gesteinen

Nord-Amerika's vorgekommen sind, womit alle Zweifel gehoben erscheinen.

Der Vf. legte der Geologischen Gesellschaft eine Beschreibung dieser

Gesteine und Versteinerungen vor, bestimmte die grossen Petrefakten-losen

Konglomerat-Massen von Sutherland als Cambrischen Alters, die Quarzite

Jaliriyan- 1859.
22
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und Kalksteine als untcr-silurisch und die darauf rnlicndcn <>Iinuucngcn und

jineissioon Schiefer und Platten-Gesteine auch als silurisch.

Die Versteinerunoen im Quarzfels bestehen aus längst bekannlen kleinen

Anncliden-Ruhron (Scrpulites Maccullochi) und Fukoiden. Der Kalk-

stein-Streifen zwischen zwei Quarz-Gesteinen, etwa 80Ü' über der Basis

dieser Reihe, lässt sich weithin verfolgen ; seine Petrefakten sind nach Salter's

Bestimmungen Maclurea Peachi n. sp. nebst deren sonderbarem Deckel,

die in Caiiada wohlbekannte Ophileta compacta, Oncoceras und ein

glattes Ortho ceras mit zusannnengcdrücktem Siphon, alle ganz ähnlich mit

solchen Arten der unter-silurischen Gesteine Nord-Amerikas, welche im

Calciferous rock bis hinauf zum Trenton-Kalkstein einschliesslich vorkom-

men und hauptsächlich in den Kalksteinen am Ottawa-Flusse in Canada

gefunden werden.

31. beschreibt dann die gleiche Schichten-Folge, wie in NW. Sutherland-

.ihire, längs einer südlicheren Parallele vom Loch Duich in Kintail im W.

bis zur Grenze des Old red im Osten, wo die Gesteine jedoch in ihren litho-

logischen Merkmalen grosse Veränderungen erfahren. Der Vf. glaubt nicht

allein, dass die in den chloritischen und quarzigen Gesteinen von Dunibarton-.

shire eingeschlossenen regelmässigen Kalkstein-Schichten unzweifelhaft unter-

silurischen Alters wie die Sutherlander Kalksteine sind , sondern auch dass

die weit ausgedehnten und offenbar darauf ruhenden Lagen von Glimmer-

schiefer und quarzig-gneissigen Plattensteinen des Bezirks von Breadalbane

eines Tages als blosse Fortsetzungen der glimmerigen Plattensteine erkannt

werden dürften, welche in den NW. Hochlanden die Quarzfelsen und Petre-

fakten-führenden Kalke überlagern, — endlich dass die noch höher ruhenden

Kalke und Schiefer an den Ufern von Loch Tay sich jünger als irgend welche

Schichten der nördlichen Grafschaften erweisen werden.

Nach einigen Bemerkungen über die wirkliche Schichten-Bildung dieser

Glimiiier- und Gneiss-Schiefer geht 31. zur Betrachtung des drei-gliederigen

Old red sandstone im NO. Schottland über. Die Schichten mit Cephalaspis

L y e II i und Pterygotus Anglicus liegen am Fusse der Reihe und sind ge-

wiss älter als die bituminösen Fossilien-führenden Schiefer von Caithness. Diese

Ab'heilung ist in Übereinstimmung mit den Beziehungen der devonischen Ab-

lagerungen in Devonshire und Deutschland; doch ist das unterste Glied des

Schottischen Old red in Riissland nicht vertreten — Die Flagsteine von

Caithness nehmen die Älitte der Reihe ein, während die darunter liegenden

Konglomerate und Sandsteine die Cephalaspis-Schichten \on~Forfarshire und

die Hornstein-Schichten von Herefordshire vertreten, welche dort unterwärts

durch die Tilestones in die oberst-silurischen Ludlow-Schichten übergehen.

Die Old-red-Gesteine der nordischen Hochlande sind in Caithness und

den Orkneys:

3) Obre rothe Sandsteine;

2) Graue und dunkle Plattensteine und Schiefer, beide bituminös und kalkig

{==1 Cornstones in Elginshire und Mvrrayshire').

1) Untre rothe Konglomerate und Sandsteine.

Der nord-schottische Old-red enthält einen grossen unteren Theil, welcher in
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manchen auswärtigen Devon-Formationen nicht vertreten Ist, obwohl er in

andern Geo-ondcn Englands wie des Kontinents mit allen seinen Gliedern

entwickelt erscheint.

Über zwanzig Fisch-Arten, welche in Caithness und Cromarty entdeckt

worden, kommen z. Th. auch in Russland imd zwar im Gemenge mit den

mittel-devonischen Mollusken Devonshires, des Boulonnais und des Rheines

vor; doch fehlen die untersten Glieder der Devon-Reihe mit ihren Cephalas-

piden in Russland ganz. Die Old red Conglomerate, Ichthyolithen-Schiefer,

Cornstones mit den überlagernden Sandsteinen vertreten der Zeit nach in

Schottland und Herefordshire vollständig die devonischen Schichten, welche

in Svd-England und auf dem Festlande so voll Korallen , Krinoiden und

Meeres-Konchylien auftreten.

Schliesslich einige Bemerkungen über die Neuen rothen Sandsteine an

der Westküste von Ross-shire und über die Lias- und Oolith-Gebilde von

Nord-Schottland und den westlichen Inseln.

R. I. Murchison: über die silurischen Gesteine und Verstei-

nerungen Norwegens nach Kjerulf's und die der Russisch-Baltischen

Provinzen nach F. Schmidt's Darstellung (Geolog. Quart. Journ.

18.58, Febr. > Bericht d'Archiac's an die Französ. Akadem. in Compt.

rend. 1858, XLVII, 469—472). Seit 1834 betrachtete Murchison die Sti-

perstones genannten Schiefer und Sandsteine in West-Shropshire als die

wesentliche Grund-Masse des Silur-Systemes, und kürzlich hat er Versteine-

rungen gefunden, welche dieselben mit den unmittelbar darauf liegenden

Llandeilo-Flags verbinden. Nach Kjerulf sind in Norwegen die untersten

Fossilien-führenden Silur-Gesteine die Alaunschiefer, welche ausser den ihnen

eigenthümlichen Trilobiten-Arten auch Orthis calligramma und Didymo-
grapsus geminus der Englischen Llandeilo-Schichten enthalten, so dass

auch hier die Lingula-Platten, Stiperstones oder Alaunschiefer in das Llandeilo-

Gebilde unmittelbar fortsetzen, ohne physische oder geologische Grenzscheide;

— obwohl Barrande in Böhmen zwischen seiner ersten Fauna, die den

Stiper-stones entspricht, und der zweiten eine ganz scharfe Grenze zieht.

In der Mitte des Englischen Si|ur-Systemes ist eine von den darüber und

darunter gelegenen verschiedene Zone charakterisirt durch ihre vielen Fenta-

meren (F. obl ongus und F. lens), unten mit Caradoc-, oben mit WenlocU-

Versteinerungen , welcher Murchison jetzt den Namen der Llandovery-
rocks gibt. In Shrop-, Hereford- und Radnor-shire ist nur der obere

Theil vorhanden und unter dem Namen der Mayhill-Sandsleine bekannt; in

^'Vales, wo beide vorkommen, gehen ihre Schichten und Versteinerungen so

in einander über, dass man sie als ein gemeinsames Ganzes betrachten muss,

als ein'Verbindungs-Glied zwischen unterem und oberem Silur-System. Eben

so gehen auch in Schottland die stellvertretenden Gebilde des Caradoc-Sand-

steins ohne alle Lagerungs-Verschiedenheit in die Zone mit Pentamerus
oblongus, Atrypa hemisphaerica und Phacops Stock esi des

Wenlock-Kalkes, der Basis des oberen Silur-Gebirges über.

22 *
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Nach der von Schhidt [ver^fl. Jahrb. 1858, 593) Kum ersten Male voll-

ständig gegebenen Schichten-Reihe Esthlanda sind dort alle Englischen

Glieder der silurischen Gcstcins-Reihe von den Llandeilo-Schichten an bis

zu den obersten Ludlow-Gesleinen vorhanden j über den Pentanieren- oder

Llandovery-Schichlen ist das Wenlock-Gebirge wie in Norwegen deutlich ent-

wickelt und führt in seinem oberen Theile Reste grosser Eurypteriden mit Lin-

gula Cornea und Trochus helicites wie die Ludlow-Gesteine W.-Englands.
Obwohl dort die ganze silurische Schichten-Reihe, einförmig in der Lagerung

und fast gleichartig kalkig von Gestein, kaum 650™ 3Iächtigkeit hat, während sie

hier aus Schiefern, schieferigen Thonen, Konglomeraten, Sandsteinen, Kalk-

steinen, Grauwacken und selbst untergeordneten Feuer-Gesteinen zusammen-

gesetzt in mehr oder weniger abweichender Lagerung einige Tausend Meter

zählt, lassen beide doch von unten nach oben dieselbe Aufeinanderfolge von

organischen Wesen wie in Skandinavien , in den Vereinten Staaten und

Canada erkennen. Mag die Silur-Formation in Süd-Europa, in Böhmen,
im Ural nun auch so verschiedene Arten von organischen Wesen darbieten,

dass daraus eine Ablagerung in getrennten Meeres^Becken gefolgert werden

muss [?J, so ist der generische Charakter doch überall derselbe und ist die

Zusammengehörigkeit der unteren, mittein und oberen Abtheilung zu einem

zusammenhängenden und untheilbaren Ganzen nicht zu läugnen.

J. Hall and J. D. Whitney: Report on the Geological Surveif of the

State oflowa in the years 1855—57. P' vol. (724 pp., 29 plL, 1 map and

diagram, JS58). Die geologische Untersuchung beschränkt sich jetzt noch

auf die östliche Hälfte des Staates. Topographisch betrachtet ist es eine

weite Hochebene, nach NW. ansteigend und von schmalen und tiefen Fluss-

Thälern mit steilen Fels-Wänden durchschnitten, welche von N. nach S. an

Höhe und Steilheit abnehmen Die Nebenflüsse fallen den zwei grossen

Grenz-Flüssen des Staates im 0. und W., dem Mississippi und Missouri zu.

Die Hochebene ist Prairie mit üppiger Vegetation; in der Regel ohne Bäume

und mit einzelnen Anhöhen von nur 200' über der Ebene oder 400—600'

über dem JUississippi-Sp'iegel. Ein üppiger Baum-Wuchs kommt nur in den

Thälern vor und an einzelnen Stellen der Prairie, wo der Boden nicht wie

gewöhnlich aus lauter feinsten Theilchen, Niederschlägen eines einstigen See's,

sondern aus gemengten Bestand-Theilen von verschiedener Art und Grösse

besteht. Der See floss während langsamer Hebung des Bodens so allmählich

ab, dass er von jenen feinsten Theilchen anfänglich nichts mit fortnahm, bis

bei genügender Erhebung die Süsswasser-FIüsse allmählich genug Gefälle ge-

wannen, um tiefer einzuschneiden und gewaltsamer auf die Bestandtheile des

Bodens zu wirken , sie fortzuführen und zu mengen. Jene feine Beschaffenheit

des Bodens wird als die alleinige Ursache angegeben , warum ein Baum-Wuchs

daselbst nicht aufgekommen sey. Mit dem Wechsel dieser Beschaffenheit

wechselt auch augenblicklich der Charakter der Vegetation. Dieser topo-

graphischen Schilderung sind meteorologische Beobachtungen angehängt, die

wir hier übergehen.
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Der östliche Theil Iowa's besteht ganz niis paläolithischen Bildungen,

und zwar (mit Anwendung der für Netv-\'ork aufgestellten Nomenklatur):

IV. Permische Gesteine (erst später entdeckt).

III. Kohlen-Formation (7—8 Glieder).

Devonische Formation, i

II.
12. Chemung group

11. Hamilton group

10. Upper Helderberglimestone

Silurische Formation.

9. Onondagil Salt-group

8. Le-Claire limestone

7. Niagara limestone

6. Hudson river group

I.

5. Galena limestone

4. Trenton or blue limestone

3. Upper or St. Peters limest.

2. Lewer Magnesian limest.

1. Potsdam-Sandstone

lialkige u. talkig-kalkige Schicht 100'

Bänke, wie in ^Vet/'-Yorfc be-

schaffen, ohne Fossil-Reste : wenige Fuss

Dolomit in vereinzelt. Parthie'n : einige Fuss

Dolomit ?

Dolomit 250'-300'

nur ein Kalkstein-Streifen mit

Kiesel-Versteinerungen . I . 80'-100'

Dolomit 250'-300'

Wechsellager von thonigem und

reinem Kalkstein .... 100'-120'

Reiner Quarz-Sandstein . . . 80'

Dolomit 250'

Reiner Quarz-Sandstein . . . 250'-300'

Wir fügen die ansprechenderen Einzelnheiten über einige dieser Glieder bei:

1. Der Potsdam-Sandstein. Die älteste Petrefakten- führende For-

mation, von 73" bis 104" W. sehr einförmig in Charakter, aus Kiesel-Körnchen

zusammengesetzt, selten Konglomerat-Massen führend.

2. Der untere Magnesia-Kalk (oder Calciferous- Sandstone in New-
York)^ ein reiner und krystallinischer Dolomit , enthält 0,01—0,10 Quarz-Sand

mechanisch beigemengt und nur sehr selten eine Versteinerung. Unten wechsel-

lagert er mit vorigem.

3. Der St.-P et ers- Sandstein ist eine Wiederholung von Nr. 1, Un-

geachtet seiner unbeträchtlichen Mächtigkeit kann er von Illinois bis Minne-

sota 400 Engl. Meilen weit verfolgt werden. Rein aus gleich grossen Quarz-

Körnchen mit Krystall-Flächen zusammengesetzt und ohne, alle Geschiebe und

fremdartige Beimengungen oder Versteinerungen scheint er ein chemischer

Niederschlag aus dem Wasser zu seyn.

4. Trenton-Kalk stein. Besteht in den untersten 15'—20' aus un-

reinem Dolomit mit 0,10—0,20 Sand und Thon, ohne alle fossile Reste. Da-

rüber folgt der blaue eigentliche Trenton-Kalk, eine Reihe von Kalk- und

Thonkalk-Schichten ohne Talkerde, aber mit eingestreuten Resten von Orga-

nismen-Arten, deren Verbreitung sich weit über die Grenzen dieses Staates

auf 1500 Meilen Erstreckung verfolgen lässt. Er geht allmählich über in

5. Bleiglanz-Kalkstein, einen hell- oder gelblich-grauen grob-körni-

gen krystallinischen Dolomit in mächtigeren Bänken, welche zahlreiche Braun-

spath-Drüschen enthalten und durch Verwitterung Thurm- und Festung-artige

Gestalten annehmen. Er enthält gewöhnlich nicht über 0,02— 0,03 fremdar-

tige Materien, nämlich Quarz-Sand, eingeschlossen, und seine Versteinerungen
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ßtiiunieii theils no<;li mit denen des vorigen (IVr. 4) überein, theils sind sie ihm

eigcnlliiinilicli, wie K c ce pt a ru li les mid L in «jiil a qnadrata. Die meisten

derselben sind aber nur als Abdrücke vorbanden, jene ausgenonmien, deren

Schaalen ursprünglich phospborsaiircn Kalk enthielten, wie eben die Lingula.

Auch ein einzelnes Exemplar desHalysites catenulatus ist als Steinkern

darin vorgekommen, welcher sonst für den Niagara-Kalk der Gegend so bezeich-

nend , aber immer verkieselt ist (ein anderes ist in Nr. 6 gefunden worden,

nebst jenem der einzige Fall untei'-siluriscben Vorkommens). Dieses Kalk-

Gebilde ist die hauptsächliche Bleierz-Lagerstätte in der oberen Mississippi-

Gegend.

6) Hudson rivergroup, ist meist aus kieseligen und thonig-kieseligeo;

Schiefern zusammengesetzt, welche rasch zerfallen und daher selten eine

gute Profil-Ansicht gewähren. Es gibt 6" bis 8" dicke Schichten darin,

welche ganz aus Orlhoceratiten bestehen. Auch stellt sich derselbe Reich-

thum an organischer Materie darin ein, wie er bereits in New-York, Canada

n. s. w. bekannt ist und in den dunkel Chocolade-braunen Schiefern voi>

Iowa 0,10—0,21 des Gewichtes betragen kann, während die schwarzen glän-

zenden Kohlen-Schiefer im Hudslon-Thale , die man so oft für Kohle selbst

gehalten, nur 0,005—0,01 Kohle ohne alles Bitumen einschliessen.

Da die Gegend keine Steinkohlen besitzt, so können jene Schiefer wenig-

stens zur Gewinnung von Leuchtgas benutzt werden. Könnte man alle koh-

lige Materie vom Fusse des Potsdam-Schiefers bis zum Dach des Galena-

Kalksteins vereinigen, so würde sie kaum eine Schicht von 1"— 2" ausmachen,

während die im Hudson-river-Schiefer von Savannah allein eine Lage von

mehr als 20 bilden könnte.

7. Der Kiagara-Kalk, früher dem Cliif-limestone zugezählt und neuer-

lich wieder unter den „Coralline^ and Pentamerus-beds of the Upper magnesia

limestone" von Owkn mitbegriffen, ist ein reiner Dolomit von krystallinischer

Struktur und hell gelblich-grauer Farbe, in Handslücken vom Galena-Kaike

kaum verschieden, obwohl er weniger zu phantastischen Formen zu ver-

wittern geneigt und reicher an Kieselerde ist , die sich Feuerstein-artig in

Lagern und Nieren ausscheidet. Auch sind seine Versteinerungen gewöhnlich

verkieselt. Ferner enthält er die Talkerde in etwas überschüssigem Verhält-

nisse, während solche in Nr. 2 und 5 genan in der für das Doppelkarbonat

oder den Dolomit nöthigen Menge vorhanden ist. Manche seiner Schichten

sind voll von P entamerus oblongus, Halysites, Favosites, Heliolithes, Sy-

ringopora, Lyellia und schlecht erhaltenen Krjnoideen.

8. Der Le-Claire-Kalk stein, einige Hundert Fuss mächtig und auf

das Mississippi-Thal beschränkt, ist fast nur der alleinige Stellvertreter für

die Schichten, welche in New-York den Niagara-Kalk von der devoniseben

Formation trennen; seine wenigen Spiriferen und Pentameren (P. o cci den-

tal is?) und einige Gastropoden sind stets nur als Kerne vorhanden.

9. Der Onondaga-salt-group erscheint ebenfalls nur \m Mississippi-

Thale in Form eines reinen, aber weichen und nicht krystallinischen Dolo-

mites von wenigen Füssen Mächtigkeit und ohne jene nutzbaren Mineralien,

die er in New-York führt.
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11. Hamilton group: kalkige und talkig-kalkige Scliichten, zuweilen

mit Thon-Streifen , über einige Hundert Quadrat-Meilen erstreckt und von

noch nicht vollständig erkannter 3Iächtigkeit. Einige fossile Arten stinunen

mit denen in Netv-York, andere besser mit Europäischen überein.

12. Der Chemung-group des ülississippi-Thales ist nur eine ver-

kümmerte Wiederholung de.selben Gruppe in New-York, Pcnnsylvanien und

Ohio und enthält eine fast ganz neue Fauna, aber mit den dortigen nahe ver-

wandte^ Arten. Ihre obersten Schichten gehen , in Gesteins-Charakter und

Organismen-Resten nicht scharf geschieden, allmählich über in den Burling-

ton-Sandstein, das unterste Glied der Steinko hlen-Fornia tion. Sie lässt

5 kalkige Glieder und ein sandiges zwischen dem vierten und fünften mit

Bestinmitheit erkennen, während deren Ablagerung sich das Meer immer

von N. nach S. zurückzog, in dessen Folge jedes spätere Glied seine grössle

Mächtigkeit unmittelbar südwärts von dem nächst-älteren gewann. Hierauf

senkte sich die ganze Fläche wieder unter den See-Spiegel hinab , so dass

sich nun erst die eigentlichen Kohlen-Gebilde über die nur wenig aufge-

richteten Schichten-Köpfe der vorigen wie selbst der devonischen und silu-

rischen Gesteine, nachdem diese zerstört und entblösst worden, hinweg-iagern

l.onnten. Alle Schichten dieser Formation sind durch ihre Versteinerungen

wohl bezeichnet.

Dem paläontologischen Theile sind 250 Seiten des Bandes gewidmet.

Es werden an 250 Arten hauptsächlich aus den Schichten der devonischen

und Kohlen-Formation beschrieben, weil Owen schon früher die silurischen

Arten vorzugsweise beachtet hatte. Manche Arten, die man bisher als mit

Europäischen übereinkommend angesehen, zeigen sich verschieden. Beson-

ders zahlreich sind die Krinoideen,' deren allein aus der Kohlen-Formation 117

und dabei 89 neue Arten beschrieben werden. Darunter befinden sich die Sip-

pen Zeacrinus, Agaricocrinus und Agassizocrinus Troost's, welche

eben auch in einer grösseren Arbeit dieses letzten über Krinoideen in den

Smithsoninn Contributions bekannt gemacht werden. Dann die Sippe Sca-

phiocrinus, die sich von Graphiocrinus de Kon. et le Hon nur durch einige

kleine Basal-Täfelchen unterscheidet, welche die Autoren dieses letzten wohl

übersehen haben könnten. Denn auch die Sippe Forb e si ocrinus derselben

hat unterhalb der angeblichen 5 Basalia noch 3 wirkliehe Basal-Stücke ; sie

bietet in Amerika 5 neue Arten dar. An Actinocrinus werden bestimmte

Beziehungen zwischen den vordem , seitlichen und hinteren Täfelchen und

Armen nachgewiesen, welche auch zu Unterscheidung der Arten nützlich sind.

Dieselbe Sippe ist durch 29 und Platycrinus durch 17 neue Arten vertreten.

Rhod ocrinus erscheint zum ersten Male in der Amerikanischen Steinkoh-

len-Formation. Archaeocidaris endlich ist durch 5 Arten, je eine in

jedem der 5 Kohlenkalk-Stöcke vertreten.

Ein eigener Abschnitt des Buches ist ferner der ökonomischen Geologie

gewidmet, worin Kohlen und viele andere nutzbare Mineralien analysirt wer-

den. Die Kalke sind meistens reine Dolomite, und es ist merkwürdig, wie

sehr in der ganzen Schichten-Reihe die krystallinischon kohlensauren Kalk-

und Talk-Gebilde über die aus blossen Trümmern älterer Gesteine entstände-
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ncn (»chirgs-Arten vorherrschen; namentlich fehlen thonig'e Gebilde fast ganz,

ziiiiial in der silurischen Abiheilung. Je hoher hinauf in der Schichten-Reihe,

desto nianchfaltiger wird ihre Zusammensetzung, desto mehr Trümmer mengen

sich ein und desto seltener wird die kohlensaure Talkerde, so dass über den

sibirischen Schichten kaum noch eine mächtige Dolomit-Bank vorkommt.

Nur der „Buff limestone" am Fusse des Trenton-Kalkes enthält unauflösliche

Materie genug, um sich zur Bereitung hydraulischen Mörtels zu eignen. —
Die Kohle gehört gleich allen westlichen Steinkohlen zu den höchst bitumi-

nösen, indem sie frisch gebrochen 0,45—0,50 feste Kohle, 0,35—0,40 bitu-

minöse Materie und 0,10—0,15 Wasser enthält, das erst in .der Siedhitze

oder durch Jahre-langes Liegenlassen an der Luft ausgetrieben werden kann.

Auch 0,005—0,02 Schwefel kommen vor und eine noch etwas grössere Menge

desselben in Verbindung mit Eisen und Kalkerde. Die eigentliche Steinkohlen-

Formation ist nirgends viel über 100' mächtig und enthält keine bauwürdigen

Eisenerz-Ablagerungen.

Wichtig ist dagegen das Vorkommen des Bleiglanzes in den untersiluri-

schen Gesteinen des oberen Mississippi-Thaies, zumal innerhalb Iowa in der

IVähe von Dubuque. Er findet sich als Überzug von senkrechten Spalt-

Öffnungen, die sich einwärts im Gestein etwas Höhlen-artig erweitern und

übrigens gewöhnlich mit losen Gesteins-Trümmern und Erz-Bruchstücken von

oben herab ausgefüllt worden sind. Einige dieser Höhlen haben ihrer geringen

Erstreckung ungeachtet einige Millionen Pfunde Bleiglanz geüel'ert. Diese

Spalten sind jedoch kaum bis zum blauen Kalkstein [Nr. 4] hinab produktiv

und schneiden überall am oberen Sandstein [dem oberen Theil von Nr. 2?] ganz

ab, in welchen sie höchstens noch oberflächlich eindringen. Nur wenn der

untere Magnesia-Kalk (Nr. 2), ganz oberflächlich lagert, zeigt er zuweilen

noch ähnliche Klüfte, aber von sehr beschränkter Erstreckung und Erz-Füh-

rung. In den Jahren 1845—47 war der Erz-Ertrag der oberen Mississippi-

Gegend allmählich bis auf 25,000 Tonnen im Jahre gestiegen; jetzt ist er

kaum noch halb so gross. Die zunehmende Mächtigkeit der Drift-Ablagerungen

über denjenigen Theilen des Erz-bringenden Gesteines, welche noch nicht

in Angriff genommen worden sind, beginnt den Betrieb sehr kostspielig zu

machen; übrigens herrscht eine gewisse Regel im Verlauf und in der Ver-

theilung der Erz-führenden Klüfte, die ihre Aufsuchung und Verfolgung er-

leichtert. Auch Zink kommt vor, doch ohne lohnende Ausbeute zu verspre-

ehen. Gold in nur höchst unbedeutender Menge.

G. Dewalque: Description du lias de la province de Lux em-

bourg (64 pp., S", Liege 1S57). Erst spät kommt uns diese fleissige Ar-

beit zu. Ins Detail können wir derselben nicht folgen; wohl aber wollen

wir eine Übersicht der Parallel-Gliederung geben, zu welcher der Verf.

schliesslich gelangt.
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F. H. Lottnkb: geognostische Skizze des Westphälischen Stein-

kohlen-Gebirges (162 SS. 8'\ Iserlohn /SoP). Es handelt sich hier um
eine Erlüuteriing einer gleichzeitig erschienenen amtlichen Flötz-Karte dessel-

ben Gebirges, welche inzwischen davon unabhängig ist. Der Text bringt uns

zuerst die Übersicht der allgemeinen geognostischen Verhältnisse (S. 7), dann

die Beschreibung der Flötz-reichen Abtheilung der Steinkohlen-Formation

(S. 49), zuletzt Rückblicke auf die Bildungs-Geschichte der Formation

(S. 159). Die Schichten-Reihe der Gegend ist

V. Diluvium und VI. Alluvium.

IV. Tertiär-Formation (miocäne Sande von Grafenberg, Thone von Ratingen).

!--., T- • , i
3- Thonisr-kalkiffes Gestein (Senonien).

Obere Kreide-
I -. „, „ o , ,„ . ,2. rläner mit Griinsand-Schichten (Turonien).

rormation. \ . ^ , \
' 1. Grünsand von hftsen, Toiirtia (Cenomanien).

1 4. Produktives Steinkohlen-Gebirge.

Alte / 3. Flötz-leerer Sandstein.

II. / Steinkohlen- - 2. Culra (Kieselschiefer, Schiefer, Sandstein, Platten-

i Formation, l Kalk, Fosidonomyen-Schiefer).
'

1. Kohlen-Kalkstein.

, devonische j i 4. Kramenzel-Sandstein und Schiefer mit Kalk-

l Formation / ^ < Nieren, Clj-menien-Kalk etc.

I.
' oder ) ' 3. Flinz (mit 4. zusammen = Cypridinen-Schiefer).

/ Grauwacken- \ rS J
2. Eifler Kalkstein, Kalk von Elberfeld.

Gruppe. 'g ' 1. Lenne-Schiefer.

Die Beschreibung des Kohlen-Gebirges selbst mit allen dessen Unter-

abtheilnngen , Schicht um Schicht so weit als möglich verfolgend, gewährt

uns die genaueste Kenntniss derselben nach Gesteins-Art, Mächtigkeit, Bie-

gung. Verwerfung, Erz-, Kohlen- und sonstiger 31ineralien-Führuiig und den

wenigen fossilen Pflanzen- und Thier-Spezies, welche daselbst vorkommen,

zumal in Goniatites, ?Avicula, Anthracosia, ? Cyathocrinus u. s. w. be-

stehend. Die starken Biegungen und erheblichen Verwerfungen der Schichten

sind es hauptsächlich, welche die Darstellung erschweren und z. Th. erst

durch spätere Tiefbaue eine richtigere Erkenntniss gewärtigen.

Vorerst aber bietet die Karte mit diesem Texte Aufschluss über alle amt-

lichen Erhebungen allmählich bekannt gewordener Thatsachen nach Quellen,

welche eben nur der Berg-Behörde zur Verfügung stehen. Es ist damit nach

Möglichkeit nicht nur dem Bedürfnisse derjenigen genügt, welche ein prak-

tisches und örtliches Interesse an dem ire*^/?Af?//Ä'cAen Kohlen-Gebirge nehmen,

sondern auch die Summe wissenschaftlicher Erfahrungen über dasselbe den

weitesten Kreisen zugänglich gemacht.

0. Heer: die Schieferkohlen von Utz-nach und Dürnten, öfiFent-

licher Vortrag gehalten am 7. Jan. 1858 (40 SS. S''. Zürich 1SÖ8). Die 2

genannten Lager bieten dem Kanton Zürich jährlich eben so viel Brennstoff

dar. als '3 seiner säramtlichen Waldungen, indem sie auf 20,000,000 Zentner

geschätzt sind, wovon jährlich \'n Million in Verbrauch kommt, daher sie
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nach 40 Jahren erschöpft scyn werden. In Bezu<j auf sie sucht der Vf. nun

die zwei Fragen zu beantworten

:

1) Wie sind sie entstanden? H. schildert zuerst in sehr anziehen-

der Weise die Entstehung unserer heutigen Torfmoore theils in stehenden

tieferen Wassern und theils in anfangs nur feuchten Wäldern, wo der Abfluss

des Wassers allmählich stockt. Dort erhebt sich die Vegetation von den

kleinsten und unvollkommensten Formen langsam bis zu verkrüppciicn Birken,

Kiefern und höchstens Rothtannen: hier beginnt sie mit kräftigcu Waldbäumen,

die allmählich von Torf umhüllt und vergraben werden. Die genannten zwei

Lager, unter sich von völlig gleichem Charakter, sind nun nichts anderes als

solche Torfmoore, 92™ über der jetzigen Thal-Sohle und 512m über dem Meere

abgesetzt, deren Bildung wie es scheint in tiefen Wassern begonnen und von

da aus stellenweise in anstossendes Wald-Gelände übergegriffen hat. Sie ruhen

über Letten und darunter Sandstein, sind bis i 2' mächtig, von einigen dünnen

Schlamm-Lagen durchzogen und werden von einer 30' hohen Sand- und

Geröll-iMasse bedeckt, welche dann als Presse die Verdichtung, des Torfes zu

Kohle, die Flattdrückung ihrer organischen Theile und somit die Schiefe-

rung bewirkt hat Als vegetabilische Bestandtheile hat man hauptsächlich

einen Filz aus unsern gewöhnlichen Torf-.Moosen und Schilfen (Phragmites

communis) und ihren Wurzeln, mit eingestreuten Samen von Binsen (Scirpus

lacustris) und Jlenyanthes und Stämme von Birken, Kiefern, selten Lärchen

nebst (in der untersten Schicht) Rothtannen mit ihren Samen, Zapfen und

IVade'n und die Birke mit ihrer weissen Rinde erkannt. Die liegenden Stämme

sind bis 100' lang erhalten, lassen bis 100 Jahres-Ringe unterscheiden und

sind mehr oder weniger und bis zu dem Grade platt-gedrückt, dass ihre Breite

die Dicke wohl 4—Sfacli übersteigt. Au Thier-Resten kommen Schaalen von

Süsswasser-Muscheln und -Schnecken so viie Sumpf-Insekten und zumal häußg

Donacia vor ; auch Knochen im Torfmoore verunglückter Säugcthiere. Es

liegen mehre Anzeichen vor von einer ehemals grösseren Ausdehnung dieses

Moores, welches namentlich auch zu Eschenbach zwischen Diirntcn und I7s-

tiach angedeutet ist und von Dürnten bis Babihon gereicht zu haben scheint.

(In andern Gegenden der Schtveitz dürfte die Schieferkohle von Jiörschtceil

in St. Gallen und die zu Bougy beide mit Moosen, Föhren- und Tannen-

Zapfen und Birken-Hölzern hierher gehören. In Deutschland rechnet der

Vf. die Kohlen von Wohlscheid in der Yorder-Eifel bei Bonn (nach AVeber

in Palaeontogr. II, 225), die des Hausrucks in Österreich., welche von

HI^GE^Aa für neogen gehalten, in Frankreich das Torf-Lager zwischen Sand-

und Letten-Schichten über der IVuninmliten-Bildung von Biaritz- mit Sauieu

und Insekten-Flügeln wie bei Utznach hieher.) AVäre die 10' hohe Kohlen-

Schicht durch Zusammendrückung eines 60' hohen Torf-Lagers entstanden,

und hätte jeder Fuss Torf 100 Jahre zu seiner Bildung gebraucht, so wären

6000 Jahre zur Entstehung dieser Torf-Massen nöthig gewesen. Eine 1 Juchart

grosse Torf-Schicht von 1' Höhe enthält aber 15 Zentner Kohlenstoff, 1 Juchart

Schiefer-Kohle von 10' Mächtigkeit 96000 Zentner Kohlenstoff, was dann

ebenfalls zu einer Berechnung von 6400 Jahr führte. Liebig gibt zwar auf

1 Juchart Wald-Vegetation nur 10 Zentner pohlenstofT jährlich an, was 9600
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Jahre erheischte ; er berechnet aber nur das Stammllolz ohne Wurzeln und

die jährlichen Blätter und Früchte.

2) Wann sind sie entstanden? Die Kohlen liegen wagrecht ge-

schichtet : zu Dürnten über wagrechten , zu Utisnach über senkrecht auf-

gerichteten (Mollasse-) Sandstein-Schichten, sind also nach deren Absetzung

und der Hebung der Alpen entstanden. Die sämmtlichen schon oben genann-

ten Pflanzen-Arten stimmen mit Ausnahme einer Haselnuss (Corylus) mit

jetzt lebenden überein, obwohl die Zapfen der Kiefern und Fichten durch-

schnittlich etwas kleiner als jetzt und die Zapfen-Schuppen der letzten etwas

gestreift sind. Die fossilen Schaalen rühren von Valvata obtusa Drpd., V.

depressa Pfr. , Pisidium obliquum Lk. , Anodonta und Unio , die Insekten-

Reste A'on Donacia sericea Payk. u. a. A., von einem ausgestorbenen Hylobius

rugosus u. s. w. her. Die Knochen der in dem Torfe anscheinend verunglück-

ten Thiere bestehen in Zähnen eines dem Asiatischen sehr nahe stehenden

Elephanten, Elephas antiquus Falc, und in dem ganzen Gerippe des Rhinoceros

leptorhinus Cuv. , das 1857 auf Lehm am Grunde der Kohle lag; dann in

Schädeln von Ochsen und in Zähnen von Hirschen und Bären unbestimmter

Art; verbissene Tannen-Zapfen und deren Schuppen scheinen auf ein Eich-

hörnchen hinzudeuten. Jene Dickhäuter-Arten kommen bekanntlich auch in

England (unter London) , so wie im Arno-Thale mit Hippopotamus major

über den von Gaudin beschriebenen blauen Mergeln mit Pflanzen-Blättern, und

der Elephant wieder am Monte Mario bei Rom mit Muscheln und Schilfen

200' hoch über der Tiber vor. Die Kohlen sind von hohen Geröll-Massen

und diese vom Gletscher-Diluviale, von alpinen Fels-Blöcken bedeckt. Sie

sind also entstanden nach der Tertiär-Zeit und der Hebung der Alpen und

vor der Eis-Zeit der Schweitss^ in der quartären oder Diluvial-Zeit, die aber

ihrerseits wieder zerfällt in die Bildungs-Zeit der Schiefer-Kohlen und die

der sie bedeckenden Geröll-Massen. Diese letzten, meist sogenannten Kies-

Bänke , rühren hauptsächlich von Verwitterung der Nagelfluh her; sie ent-

halten die Reste des dicht-behaarten ächten Mammuths, Elephas primigenius

Blb., wie des eben so bekleideten Rhinoceros tichorhinus, deren beider Reste

sich in den Kanstatter Kalk-Tuffen wiederfinden, zusammen mit Abdrücken

der Blätter von Holz-Arten, die meistens noch jetzt in der Gegend zu

Hause sind, wie Tannen, Fichten, Buchen, Stiel-Eichen, Zitter- und Silber-

Pappeln, Birken und Ulmen, Weiden (Salix cinerea zumal), Hasel, Kreutzdorn

und Cornelkirschbaum , welchen jedoch auch einige der verdrängten und so-

gar ganz ausgestorbenen Arten beigesellt sind. Zu jenen gehören Acer mon-

tanum, Buxus arborescens, Vaccinium uliginosum ; diese bestehen in '/o' breiten

Blättern mit ganzrandigen breiten und stumpfen Lappen und in grossen Früchten

von Quercus Mammuthi H. n. sp.
'"'

; in ebenfalls fast '/j' langen herzförmigen

wellenzähnigen, denen der Balsam-Pappel etwas ähnlichen Blättern von Po-

pulus Fraasi n. sp. und in Blättern ähnlich wie bei der lebenden Silber-Pappel,

aber ebenfalls grösser und der tertiären Populus leucophylla Ung. verwandt.

In dieser Zeit müssen wohl auch diejenigen Säugthiere bei uns gelebt haben,

* Sehr ähnliche Blätter hat Gaudin auch im Travertin von Masta maritima im Flo-

rentiniachen gefunden.



349

deren Reste im Gletscher-Diluviale vorkuiniiien, wie die alpiner Murmelthierc

in dem der Rhein-Ebene und die nordischer Rennthiere in dem Süd-Deutsch-

lands. Auch am südlichen Fusse der Alpen waren die Gletscher weit in die

Lombardische und die Turiner Ebene vorgedrungen und haben darin das

von Martin und Gastaldi sogen, „pliocäne Alluvium" (^Bullet, ge'ol. 1S30')

abgesetzt, worin ausser dem obengenannten Elephas antiquus zu Ferrere

ein vollständiges Skelett von Mastodon Arvernensis ^^ vorgekommen ist, wel-

ches im oberen Arno-Thale und im Norwicher Crag den E. antiquus, E.

mcridionaiis , Rhinoceros leptorhinus und Hippopotamus major begleitet. —
Auf dieses pliocäne Alluvium (Utznacher Bildung Heer) folgen auch in Piemont

grosse Geröll- und Sand-Massen (alpines Diluvial Mart. et Gast.) und zu

oberst die erratischen Blöcke. In England entspricht ihm der Norwicher Crag,

über welchem Ocker-farbige Geröll-Massen ausgebreitet sind , welche auch

Elephas primigenius, Rhinoceros tichorhinus und Bubalus moschatus enthalten,

der mit andern nordischen Resten von Myodes lemmus und M. torquatus zu-

sammen auch am Kreutzberg bei Berlin vorgekommen ist. — Die Schiefer-

Kohlen gehören also der ersten Hälfte der Diluvial-Zeit an, sind älter als die

Eis- und älter als die Mammuth-Zeit. Wie oben für ihre Bildung ein Zeit-

raum von 6000 Jahren gefunden worden, so würden sich für die Dauer der

Eis-Zeit gleichfalls wenigstens 3000 Jahre ergeben, wenn man berücksichtigt,

dass man einen Block auf den Gletschern 1 Stunde weit binnen 50 Jahren

vorrücken sah , während manche jener Blöcke aus der Gletscher-Zeit 60

Stunden weit von ihrer ursprünglichen Lagerstätte entfernt abgelagert wor-

den sind.

Schliesslich erklärt der Vf. den Temperatur-Unterschied Europa'» wäh-

rend der Tertiär- und der Eis-Zeit auf die uns schon bekannte Weise mit

Hülfe von Kontinental-Hebungen, östlichen Meeres-Verbindungen, Golf-Strom

und Scirocco.

A. Favre: Memoire sur le terrain liasique et keupe'rien de

la Savoie (92 pp., 3 pll. 4*'. Geneve 1S59). Diese Abhandlung bietet

folgende Abschnitte dar, welche Zeugniss geben sowohl von einer Menge

örtlicher Beobachtungen des Vfs., wie von einer fleissigen Benützung der

einschlägigen Litteratur.

1. Die Gesteine von Meillerie (S. 7). — 2. Die Gesteine der Dranse

(S. 13). — 3. Der Grammont (S. 21). — 4. Der Mole und die Orchea-

Spitsse (S. 24). — 5. Die Vermengung von Versteinerungen verschiedener

Lias-Stöcke in einer Schicht (S. 29). — 6. Matringe (S. 34). — 7. Taninge

(S. 37). — 8. Verschiedene Betrachtungen (S. 38). — 9. Lias- und Trias-

Gebilde in den äusseren Ketten des Chablais und des Faucigny (S. 43). —
10. Ausgehendes und Zusammensetzung der Trias-Gebilde im Innern der

Alpen (S. 45). — 11. Profil des Trias-Gebirgs (S. 47). — 12. Analogie

* IWLCONER weiset im Geoloj. Jourii. i857, 345 nach, dass es diese Art ist, welche zu

Ferrere als M. a n g u s t i d e n s Ccv. beschriehen worden.
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rwischcn den Keuper-Gebildcn der Alpen und andrer Länder (S. 71). — 13. Die

bnntcn Mergel und ihr Metamorphismus (S. 75). — 14. Schluss-Folgeningen

(S. 79). — Ir Anhäng: Detail der Schichten-Folge von Meillerie (S. 81).

—

2r Anhang: Details der Schichten-Reihe an den Ul'ern der Dran.se (S. 86). —
3r Anhang: Yerzeichniss der im Kalkstein am Col des encombren in Savoijen

gefundenen Schaa'en, nach Stsmonda (S. 89, welches von uns hei früheren

Veranlassungen schon mitgetheilt worden).

Da wir den Einzelnheiten des Werkes nicht Schritt um Schritt folgen

können, so beschränken wir uns einige wesentlichere Beobachtungen, Erläu-

terungen und die Schluss-Folgerungen des Vfs. herauszuheben.

Aus 1. und 2. Die Schichten vom Dranse-Vfer bilden die östliche Fort-

setzung der Schichten von Meillerie; beide zeigen eine vierfach Mulden-

artige Inein^nderlagerung und gleiche Elemente der Zusammensetzung und

zwar, mit einem Profile des Jura's von Salins zusammengestellt, in folgender

Weise

:

zu Salins nach Marcou.

. Bone-bed und Cardinia-Schicht
= Unterlias.

K e u p e r.

Ip.

Macigno, Quader- oder Schilf-

Sandsteine.

0. Gefächerte Stink-Kalke.

n. Schiefer u. Kalke mit Cypri-

Icardia.
m. Sandstein von Boisset.

1. Bunte Thon- u. Kalk-Mergel

mit Dolomit-Schicht in unge^

heurer Mächtigkeit,

'k. Weisser Gyps u. Sandstein,

i. Dritte Dolomit-Bank.
' h. Weisser dichter und zelliger

Gyps.

Wein-rothe Gyps-Mergel.

f. Zweite Dolomit-Bank.

Mergel , Glimmer-Sandstein,

Kohle.

Schwärzlicher und rother

Gyps mit Krystallen.

Erste Dolomit-Bank.

Salz-führende Mergel.

Steinsalz.

Dranse.

IV. Toarcien.
Graue Mergel.

III. Liasien et

S i n em u r i e n.

Dunkle harte kieselige

Kalksteine.

IL Kö SS euer Sc hiebt.

Graue Kalke mit Bactril-

lium etc.

I. Bunte Mergel,

bestehend in talkigen

Kalksteinen, Dolomiten

und Cargneulen, 800™

mächtig, doch stellen-

weise verdeckt und

durch zwei Gyps-Massen

getheilt , von welchen

die von Armoy der

Schicht h , die von

Freterne der Schicht k

bei Salins entspricht.

Flysch.

(verdeckt)

Meillerie.

IV. Toarcien.
Graue blätlrisre

Mergel mit Kalk-

Nieren.

III. Liasien et

Sinemurien.
Dunkle kieselige

Kalksteine.

II. Blaugraue
Kalke u. schwarze
Mergel.

LBunteMergel

bestehend in

dolomitischen

zelligen Kalk-

steinen oder

Cargneulen.
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Cargneule ist ein ProvinzialisnuiszurBozcicImunfj zclliger Rauchwack;--

iilinlichcr Gesteine, deren Zellen mit pulveriger blasse erfüllt sind. Nach

Marignac's Analyse haben die Zclien-Wände die ehemisohe Zusannnensetzun<j

A, der pulverige Inhalt der Zellen ist ein wahrer Dolomit =: ß.

A. B.

Kohlensaure Kalkerdc 79,64 . . 55,44

Kohlensaure Talkerde 9,35 . . 41,16

Alaunerde und Eisenoxyd .... 1,25 . . 0,35

Thon 9,30 . . 2,98

99,54 99,93

Aus 5. Das Zusammenliegen von Lias-Versteinerungen aus verschiedenen

Stöcken in einem Stock ist eine in den Savoyischen und den angrenzenden

Alpen ganz gewähnliche Erscheinung, so zwar dass nach des Yfs. Nachwei-

sungen von aufgefundenen Arten

der Lias-Fomiation

.

den Kössener
.St^Mchten

(f-jaliferien).

Sinemu-
rien.

3 .

Liasien.

6

Toarcien.

.(k) 4 . 9 . 10 6

. — . 8 . 11 9

. — . — . X X

. — . X X . —

. — . 5 •
14 . 12

• (s) 2 . 10 5 1

1 5 . 15

zu Meillerie (Favre) . . 9

am Mole (Favre) .... 29

zu Montreux, Vaud (Morlot) 28

zu Bex, Vaud (Renevibr) . x

am Stockhorn (Brunner) . x

Col des encombres (SisTäo^vx) 33

Marmor v. Saltrio, Tessin
(Omboni) 18

Italien. Rothe Ammöniten-
Marmor 29

Gryphiten-Kalk, Montpellier

(Dumas) 18 . — . 6 . 10 . 2 . ,

—
u. s. w. anderweitig angehören, wie denn ähnliche Erscheinungen von Fr.aas

in der jurassischen Schicht von St. Victor und les Moutiers in der Nor-

mandie und von Renevier in der Kreide-Formation der Waadtländischen

Alpen, wo die Arten des Gault und des Cenomanien beisammen liegen, be-

kannt gemacht worden sind. Diese Gemenge von Fossil-Resten, welche man

sonst verschiedenen Zeit-Abschnitten zuzutheilen pflegt, müssen von mit ihrer

Verschüttung gleichzeitigen und nicht von nachfolgenden Ursachen hergeleitet

werden. Diese Ursachen können seyn : 1) die natürliche Beschaffenheit um-

gebender Medien, insoferne dieselbe hier und dort längere Zeit als ander-

wäits fortdauernd oder mehrfach wiederkehrend auch die Existenz einzelner

Arten länger oder in wiederholter Weise möglich gemacht haben kann

;

2) die Beschaffenheit der Örtlichkeit, insoferne eine manchfache gleichzeitige

Verschiedenheit (Facies) äussrer Lebens-Bedingungen auf kleinem Räume auch

die Mischung verschiedenafttiger Fossil-Reste veranlassen konnte.

Aus 7. Zu Taninge liegt zwischen Kohlen-Formation und Lias eine

Gyps-Schicht.

Aus 8. Die vorangehenden Nachweisungen (die wir hier nicht vollständig

.wiedergegeben haben) scheinen nun genügend, um den Schluss zu begründen,

dass die meisten Cargneule- un d Gy ps-Schichten der Savoyischen
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Alpen ztiin Gebilde der Bunten Mergel gehören, und dasselbe
Alter scheint durch jede Cargneule- oder Gyps-Schichl ange-

deutet zuwerden, welche mit den unteren Jura-Bildungen ver-

bunden ist, wie Das in den Alpen sehr oft vorkommt, wo man aber bis

jetzt die Cargneulen kaum beachtet und gewöhnlich mit den Tuffen ver-

wechselt und sie als solche oder als zellige Dolomite, als Raudiwacken,

Calcaire caverneux etc. bezeichnet hat. Auch die Gypse der Alpen hat man
bis jetzt nur als vereinzelte Stockwerke angesehen ; aber F. konnte diese

von einander unzertrennlichen Cargneulen und Gypse auf 20—30 Stunden

weite Strecken, von Wallis an bis ins Dauphine durch ganz Savoyen ver-

folgen. Sie sind allerdings von sehr veränderlicher Mächtigkeit, besitzen aber

eine wenn auch undeutliche Schichtung und nehmen an allen Aufrichtungen

und Verwerfungen der ihnen aufgelagerten Jura -Gebilde Antheil. Ein

solches Verhalten beseitigt fast alle Hypothesen, welche bisher über die Ent-

stehungs-Weise dieses Gypses aufgestellt worden, die wohl von derjenigen

anderweitiger Trias-Gypse nicht verschieden ist*. Ohne sich klar über die

Bildungs-Weise des Gypses auszusprechen, bemerkt der Vf. dass, wenn man
auch annehme, dass die Gypse der Alpen durch Umbildung aus Anhydrit

entstanden, dann doch die Anhydrite nicht durch unmittelbare Umbildung des

Kalkes entstanden seyen. Er ist mit Delesse einverstanden, welcher sagt,

dass es schwer zu entscheiden, ob die Zunahme der krystallinischen Textur

der Kalksteine in der Nähe der sie durchsetzenden Granite von einer unmittel-

baren Einwirkung dieser Granite oder von der Bildung der Gebirge selbst

herrühre, — und dass es scheine, ein Talkerde-haltiger Kalkstein könne von

seiner Talkerde in der Berührung mit einem Trapp- oder Granit-Gesteine

verlieren und auch eben hierdurch eine zellige Struktur annehmen. (Haidinger

hat bekanntlich schon 1847 die Ansicht aufgestellt, dass die Cargneulen durch

theilweise Umwandelung des Dolomites in kohlensauren Kalkstein unter der

Einwirkung einer Gyps-Lösung, mithin durch Dedolomitisation entstanden

seyn dürften.)

Aus 12. In der That kommen Gypse und Cargneulen in so vielen

andern Gegenden ebenfalls am obern Ende der Keuper-Formation unmittelbar

unter den ältesten Lias-Sandsteinen und unter dem Bone-bed vor, dass ihr

Auftreten in der Schwelt» nicht befremdend , sondern nur eine Bestätigung

der Regel ist.

Aus 13. FouRNET hat schon vor mehren Jahren ausgesprochen, dass,

nachdem er die Trias in Tyrol wie im Jura- und Far-Dept. getroffen, solche

wohl auch in den dazwischen gelegenen Alpen nicht fehlen werde; dazu

kommt nun, dass hier wie an jenen beiden End-Punkten auch die Kohlen- so-

wohl als die Lias-Formation vorhanden sind ; auch diese Thatsache berech-

tigt zur Vermuthung, dass die Trias als Zwischenglied aufzufinden seyn

wird, obwohl Stjdf.r und Mortillet nicht an das Vorkommen der Trias in

* Doch gibt es auch jüngere Cargneulen und Gypse, wie z. B. die in den Massen der

Fukoiden-Sandsteine über dem Nummuliten-Kalk eingeschlossenen im Süden der Stadt

T/innes u. s. w.
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den Savoyer Alpen glauben. — Die Trias-Gebilde der Alpen ruhen sehr oft

unmittelbar auf der Steinkohlen-Formation (= Terrain anthraciföre) und

eben so oft auf Massen krystallinischer Schiefer, welche der Verf. nur für

melamoirphische Glieder der ersten zu halten geneigt ist. In der That sind

die Puddinge von Valorsine^ die der Steinkohlen-Formation angehören, zu-

sammengesetzt aus Rollsteinen und einem Zäment von krystallinischem Schie-

fer, das sich sehr dem Talkschiefer nähert. Hier sind also die Steine zuerst in

Wasser abgerollt und dann von einem thonigen Schlamme ebenfalls im Wasser

umhüllt worden, welcher endlich nach seiner Erhärtung einer Metamorphose

unterlag. Diesen Pudding nun hält man nur desshalb für ein Wasser-Gebilde,

weil er Geschiebe in sich einschliesst ; haben sich aber keine Geschiebe zur

Einhüllung in jenem Schlamme vorgefunden, so entstanden unter sonst

gleichen Verhältnissen die krystallinischen Schiefer, und daher rührt es denn,

dass die Trias-Gebilde (die Gres arkoses etc.) bald auf Puddingen der Kohlen-

Formation und bald auf krystallinischen Schiefern ruhen, die aber nur Äqui-

vallente der vorigen sind.

Aus 14. Der Vorschlag des Vf.'s die Cargneulen, Gypse, rothen und

grünen thoneisenschüssigen Schiefer und Arkose-Sandsteine Savoyens in die

Trias-Formation zu versetzen, stützt sich auf eine ganze Reihe wichtiger

Thatsachen. 1. Die Natur der Gesteine. Gypse, Anhydrite, Steinsalz, Dolo-

mite und Cargneulen sind bekanntlich sehr bezeichnende Keuper-Gebilde in

Frankreich. Jene Schiefer haben die grösste Ähnlichkeit mit den Bunten

Mergeln, die Arkose-Sandsteine mit manchen Trias-Sandsteinen in Frankreich.

— 2. Wenn die Gypse und Cargneulen der Alpen auch keine sehr deut-

liche Schichtung erkennen lassen , so bilden sie doch auch keine vereinzel-

ten Stöcke , sondern lassen sich in zusammenhängender Lagerung über 25

Stunden weit verfolgen. — 3. Diese unmittelbar unter den „Kössener Schich-

ten" (mit Einschluss des Bone-bed) und über der Steinkohlen-Formation

gelegenen Schichten nehmen genau die Stelle der Trias ein, daher es Natur-

gemäss ist, sie als solche anzusehen. — 4. Beobachtungen beweisen die

übereinstimmende Zusammensetzung des Trias-Gebildes vom Fusse der Jung-

frau im Bern^er Oberlande bis in die Französischen Alpen. — 5. Die

Trias - Gesteine liefern eine sehr gute geologische Gesichts - Ebene und

können dazu dienen das Jura- vom Kohlen-Gebirge zu scheiden. Diese Jura-

Formation besteht im Allgemeinen aus Kalkstein und Schiefer-Thon, das

Steinkohlen-Gebilde aus Pudding oder Sandstein und aus Thonschiefer ohne

Kalkstein. Es scheint, dass (die zuckerkörnigen Kalke ausgenommen) alle

Kalksteine der Alpen der Jura- oder noch jüngerer Formationen angehören.

— 6. Die vom Vf. zur Trias gerechneten Schichten scheinen an sich ganz

benachbarten Orten bald auf Steinkohlen- und bald auf krystallinischem

Gebirge zu ruhen; in Wahrheit dürften sie aber auf dem ersten lagern, welches

nur nicht überall von den krystallinischen Gesteinen unterscheidbar ist. —
7. Endlich besteht das Steinkohlen- oder Anthrazit-Gebirge der Alpen aus

zwei Abtheilungen: den oben gelegenen Dachschiefern mit Pflanzen-Resten

und den tiefer ruhenden Sandsteinen und Puddingen.

Jahrbucli 1859. 23
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C. Petrefakteii- Runde.

J. Morris hat in einem glimineri^en Sandsleine von Bewäleij in Wor-

i'eatershire NcU-arlig geäderte Blatl-Theile gefunden, die in der Sleinkohlcn-

Formation selten sind. Er beschreibt sie als Woodwardi t e s Roberlsi

H. V. Meyer: Zur Fauna der Vorwelt, IV. Abtheilung (in 2Lieff.):

Reptilien aus den lithographischen Schiefern des Jura's in

Deutschland und Frankreich (Frankfurt, in Fol., 1. Lief., S. 1—84 mit 11

Tfln., 1859). Vgl. Jb. ^857, 102; 1858, 239. Der Königlichen Akademie

der Wissenschaften in München, welcher diese Abtheiluhg zu ihrem Jubi-

läum am 28. März d. J. gewidmet ist, dürften nicht viele wissenschaftliche

Gaben dargebracht werden, welche der gegenwärtigen an Bedeutung des

Inhaltes, an Gediegenheit der Forschung, an sorgfältiger Darstellung und

Werth der bildlichen Belege gleich kommen. Für die ßayern'sche Aka-

demie aber hat diese Gabe noch eine besondere nähere Bedeutung insoferne,

als die in diesem Werke mitgetheilten Schätze grösstentheils auf Bayern'-

schem Boden gehoben , und als die den von Abbildungen begleiteten Be-

schreibungen zu Grunde liegenden Originalien grösstentheils ganz unabhängig

von denjenigen sind, die sie selbst in ihren Sammlungen bewahrt und

hier mithin gewissermassen ergänzt und vervollständigt findet. Die wesent-

lichsten Resultate seiner hier ausführlich mitgetheilten Untersuchungen hat

der Vf. allerdings schon von Zeit zu Zeit veröffentlicht ; sie sind theils un-

mittelbar, theils auszugsweise in diesem Jahrbuche mitgetheilt worden. Diess

enthebt uns der Nothwendigkeit eines genaueren Eingehens in den Inhalt

des Werkes, dessen Abbildungen und Beschreibungen nun allerdings in vielen

Fällen geeignet sind, dem Leser die Origijialien in so genauer Darstellung

wiederzugeben, dass er sie nicht vermisst.

Sehen wir nun zu, wie weit der Vf. mit dieser 1. Lieferung gekommen

ist. Sie bringt uns zunächst eine Schilderung der lithographischen

Schiefer selbst, ihres Alters und ihrer Verbreitung in Bayern, Württemberg

und Frankreich (S. 1). Dann beschäftigt sich der Vf. mit den Pterodaktylen

im ^allgemeinen (S. 7), ihrem geognostischen und geographischen Vorkommen

vom Unter-Lias bis zur Kreide; er bespricht die Leistungen und Ansichten

der verschiedenen Schriftsteller über sie seit Collini und geht dann zu ihrer

allgemeinen Schilderung, zur Frage über ihre systematische Stellung, zur

tabellarischen Zusammenordnung ihrer Arten nach Ort und Alter und endlich

zur Beschreibung der einzelnen Spezies über.

In der folgenden Tabelle sind alle Arten aufgezählt, auch jene, bei

welchen der Vf. nicht verweilt oder die er nach ihren Autoren bespricht,

aber nicht beschreibt und abbildet. Die Buchstaben m, n, s bedeuten die

Formationen Lias, Jura und mittle Kreide. Einige unbenannte Trümmer über-

gehen wir.
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S. Tf. Fg.

Ornithopterus
Lavateri MYR. ... 23

Pterodactyhis
longirostris Cdv., Myk. 28
scolopaciceps MYR.* . 33

Kochi MYR. ... 35

medius MÜNST , MYR. .39

propinquus Wgr., Myr. 40
crassirostris Gf., Myr. 40
longicoUum MYR. . 43
? longipes MÜKST., MYK. 48
? secundarius MYR. . 49
Württembergicus Qu. 50
?dubius MÜ., MYR. . 52

YI 5
\i W
) II s

I 2

5 III U
UTii 1 s

Y —
YII 1-4

YI 3
VI 4

Yl l

grandipelvisw. sp. MY'r. 53 lyjjj f (

rhamphastinus "VVGNR. 54 — —
brevirostris OK., MYil. ^.ö

Meyeri MÜ., Myr. . 56
micronyx BIYR.. . . 59

lY 2, 3
IV 4, 5

Pterodactyhis
Vgrandis Cuv., Myr. 6l Yii
?vulturinusWGR., Myr. CÜ —
YUlturinusMYR. (i. Jb.) 63 VIll

? crassipes MYR. . . 64 in
? Cirinensis MYR. . . 66 VII
giganteus B^VIl. . . — —
conirostris Ow. . . — —
Cuvieri Bwu. . . . _ _
compre.ssirostris Ow. — —
?Bucklandi Myr. . . — —
? liasicus Qu. MYR

Rhamphorhynchiis
Gemmingi MYR. . . 67

(7 Expl.)
(Pteropus) Vampirus

[LiN.] SPix. ... 81

longicaudus MYR. . . 81

cc < III 4
/

IX 1-4,

X l-3i

51X 5 >

< X 45
macronyx Myr.

Wo dem Art-Namen ^eiii ? vorj^esetzt, ist die Sippe ungewiss.

Wir wiederholen die Synonyme nicht, worüber zu vergleichen ist Wagner

im Jahrb. 1SS9, S. 109.

Unter den 11 Tafeln sind 5 Doppel-Tafeln: sie folgen nicht der Ordnung

der Kümmern, sondern während einige noch zwischen hinein fehlen, sind

andre dem Texte voraus. Die Zeichnungen sind, wie immer, Original-Zeich-

nungen des Verfassers , was natürlich ihre wissenschaftliche Genauigkeit

wesentlich erhöhet.

Hoffentlich wird die Fortsetzung recht bald nachfolgen.

E. SuEss: neuerlich aufgefundene Wirbelthier-Reste in

Österreich (Jahrb. d. Geolg. Reichs-Anst. tS59, X, 51—53). Jokelv hat

aus Basalt-Tuff von Alt- Warnsdorf im nördlichen Böhmen einen geschwä,nz-

ten Batrachier mitgebracht, welchem zwar Kopf und Vorderrumpf fehlen,

dessen übrigen Theile aber nach H. v. Meyer's Untersuchungung dem Triton

opalinus M. aus dem Ilalbopal von Luschits am meisten entsprechen. Doch

sind die Unterschenkel etwas stärker, die obren Dorn-Forsätze der Wirbel

auffallend höher, und selbst die Schwanz-Wirbel sind oben wie unten mit

solchen kräftigen Stachel -Fortsätzen versehen, einen wohl entvdckelten

Schwimmschwanz bezeichnend. M. nennt diese Art Triton basalticus.

Durch Ankauf der Sammlung eines Herrn Auerbach hat difr Reichs-

Anstalt eine Menge diluvialer Knochen aus dem Lösse im Fluss-Gebiete des

üunajec und des Wislok-FXwsses erhalten, von 28— 30 Individuen doch nur

dreier Arten herrührend. Es sind Bos priscus,B. primigenius und

Elephas primigenius, über deren Maasse und Fundstellen einige nähere

Angaben geliefert werden.

Der Leitha-Kalk von Fünfkirchen in Ungarn hat einen Backenzahn von

Listriodon splendens Myr. (Tapirotherium einiger Franzosen) geliefert,

welche Art bereits vom LeiJAa-Gebirge selbst wie von Simorre bekannt ist.

Pt. longirostris MYR. Jb. iSSO, 199.

23
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Endlich hat die Reichs-Anstalt noch eine weitere Anzahl sehr grosser

Zähne und Knochen-Reste des An t h racother i um niapnum Cuv. von

Zovencedo hei Grancona im Vicentinischen erhalten, vielleicht alle von einem

Einzelnwesen abstammend.

A. Stoppani: Paleontologie Lombarde etc., Livr. iii.— v., pp. 25

—

64, pll. 1, 7—13, Milan 1S58 [vol. Jb. 1858, 766]. Diese Hefte, welche

rasch auf die 2 ersten folgend eine erfreuliche Förderung der Arbeit bezeu-

gen, bieten als unmittelbare Forsetzung der ersten noch zahlreiche Fossil-

Reste aus der obern Trias von Esino (a— d), von Val de Mulino? (d'),

dessen Lage wir im Augenblicke nicht genauer kennen, und von Lenna (e).

Tafel I bringt eine sehr willkommene geographisch-geognostische Karte.

S. Tf. Fg.
Fundort
a b c d e

Chemnitzia (co?it.)

Sphinx St. . . .

fimbriata St. . . .

similis D'O. . . . )

Melania s. MÜ. . 5

nympboides n. . .

acute-striata St. . ]

Melania a. KLIP. /

Loxonema a. D'O.
'

longissima St. . . j

Melania l. MÜ. . i

Eulima 7. D'O. .
]

geographica n. . . .

perlonga ST. . . . )

Elllima p. Sl.prid.'i
agilis n
obliq^ua St. . . . )

Loxonema o.ST.prid.)
exilis St )

Eulima e. St. prid.$

formosa St. . . . j

Melania f. KXIP. \

subcoUimnaris St. . )

? Melania s. Mtj. . S

gracilis ST. , . .
f

f Melania gr. MtJ. r

Eulima gr. D'O. .

trochiformis St. . I

Melania tr. KLIP, i

strigilla.ta St. . . |

Melania str. KLIP. >

Loxonema str. D'O.
J

mumia n.
'

trochoides St. . . )

Chemnitzia tr. ST.^r.)
nuda St \

Turritella n. KLIP. S

Loxonema n. D'O. \

pulcbella St. . . . )

Loxonemap. Sit.prd.^

punctata D'O. . . l

Turritella p. MÜ. '

T. Baueri KLIP. . (

Cerithium JS. D'O. >

evanescens n. . . .

tenuis D'O. . . . 1

Turritella t. MÜ. . i

uniformis n
hybrida D'O. . . )

Turritella h. MÜ. j

25 6 ll-l?
'-'5 6 14-16

. . . d .

. . . d .

25 6 13 . . . d .

26 6 17 a . . . .

26 7 1 a . . . .

27 7 2 . . . d .

27 7 3 . . . d.

27 7 4 . .-. d .

27 7 5 . . . d.

27 7 6-7 .. .d.

28 7 8 . . .d.

28 7 9 . . .d.

28 7 10 . . . d .

29 7 11 . . -d.

29 7 12,18 . . .d .

29 7 13 . . . d .

äo 7 14 . . . d .

30 7 15 . . . d.

30 7 16 . . c . .

31 7 17 . . .d.

31 7 19,20 . . .d.

31 7 21 . . . d .

32 7 22 . . . d .

32 7 23 . . . d .

32 7 24 . . . d .

S. Tf. Fg.

Chemnitzia (cont.)

concava St. . \ . . 33 7 25,26
lanceolata n .33 7 'il

jaculum n 33 7 28
peracuta St. . . . | „a , 90
Loxonemap. St. prd.\

concavo-convexa n. . 34 7 30
Nerinea DFR.
Hoernesi n. .' . . . 35 7 31
bebraica n 36 8 1

?neglecta n 36 8 2
megaspira St. ••/'•<(;« 3
Cerithium m. St. prd.l

"

pusilla n . 37 8 4
MatthioUl n 37 8 5,6

Actaeonina D'O.
inornata n 38 8 7

armata ST. • • • ) cm o ß 10
et A.fusoides St. pr.i "^° °

^'^^

De-Cristoforis ST. .
} qo o iq

Eulima D. St. prd.i "'^ ^ "
Eslnensis n 39 8 14

Natica ADANS,
monstrum St. ... 40 9 1-2

polymita n 41 8 21

fastosa St 41 9 9-10

complanata St. . . . 41 Kl 1-2

lemniscata HÖRN. . . 42 10 3-5

bifasciata St. ... 42 9 7-8

elegautissima St. . . 43 9 3-4

Meriani HÖRN. . . } /•iin ca
N.facellataST.prd.S ^'^ *" "'"

papilio ST. . . . J .^ g
etN.retic%aataST.pr.\

'*"* ^ » »

Cinensis St 44 8 15,16

paludata St 45 8 17,18
obstructa Sx. ... 45 8 19,20

retro-punctata St. . . 45 10 9,10
Comensis HÖRN. . . 461011,12
Piovernae n. . . . 46 10 15,16
nautiliformis gX. .. 46 11 12

prolixa Sx 47 10 13,14

lugubris Sx 47 U 7,8

fastigiata Sx. . . . 48 11 11-16

angusta MÜ 48 1 1 3,4

neritina MÜ 48 11 17,18
subovata MÜ. . . . 49 ll 5,6

? Cassiana MÜ. . . . 49 1 1 23,24
Cainalli Sx 49 U 19,20

Fundort
a b p d

. . d

. . d

. . d

. . d

. . d

. . d

. . d

. . d

. . d .

.id.

. . d .

. . d .

. . d .

. . d .

. . d ' (1

. .d' .

. . d' .

. . dl .

. . d .

. .dl -

. .dl .

. .dd'.

. .dd'

.

Val dl

Cino.

. . dJ .

. . dl .

?

. .dd».

..dl.

. . dl .

. .ddi.

dl.

d .

d .

d .

d .

d .

d .
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S. Tf. Vg.

Natica Adans.
tecta ST 50 II 30,31

robiistella 7i. ... 50 1 1 '25,'26

pulohella n 50 ) 1 '28,29

orbiculata n 51 II 21,22

sphaeroidalis ST. . . 5! II 9,10

granum n 51 11 27

Neritopsis Sow.
galeola n 52 1 1 32,33

Norita LlN.
crepidula n 53 12 1,2

callosa n 53 II 34,35

Esinensis n 63 12 3,4

Ovulum n. .... 54 12 1,2

sp 54 12 5,6

Trochus L.
Fodrighiuü ST. . . . .55 12 7-10

AUionii w 55 12 11-13

Pillae n 56 12 14

Cainalli ST 56 12 18

inclsus St
j 56 12 15

Pleurotomaria i. St. J5r.(

Ambrosinii St. . . . )j- j^ ]g
PleurotomariaA. ST. jpr.J

.-inti-carinatus ['?] w. . 57 12 17

Pasinii n 57 12 21,22

Generellii n 57 12 23
Moscardii n 58 12 26
labiatus n. .... 58 12 19,20

Fundort
a l) c d S. Tf. Fg.

Trochus L.
sp. ?

Serpularia KoEM.
circum-carinata St.

Phasianella Lmk.
inflata St. ...
subscalaris St. . . i

Melania .?. MÜ. . '

Chi'mnitzia s. D'O.
J

villata n
Olivü St

}

Eulima 0. ST prd.S
striato-piinctata St. }

Chfnuiitzia st.^1.pr.\
humilis n
conica ST

^

Melania c. MÜ. .

Clieiniiiizia c. U'O. '

paludinalis St. . . )

? Melania p. MÜ. ]

acute-maculata n. . .

Turbo L.
depressus HÖRN. . )

T. pugüator St. pr. \

quadratus n
hordeum 7i

vix-carinatus MÜ. . .

(Forts, folgt.)

28 12 24,25

59 13 3-6

60 13 7

60 13 8

61 13 9,10

61 13 11,12

61 13 13,14

62 14 1

62 14 2

62 14

62 14

63 14 5-7

63 14 8-11

64 14 12

64 14 13

Fundort
a b (! d o

. . d'.

. . d .

: . d .

. . d .

. . d .

. . d'.

. . d .

. . . o

. . d .

. . d .

. . d'o

. . d .

. . d .

Zu den früheren 35 sind nun noch 102 Arten hinzugekommen, ohne

die ganz-mundigen Einschaaler zu erschöpfen. Man wird aus den Synonymen

von Münster und Klipstein einerseits und von Börnes andrerseits leicht er-

kennen, dass eine für die Parallelisirung der Gebilde nicht eben unbeträcht-

liche Anzahl dieser Arten theils schon von St. Cassian her und von andern

damit gleich- alt erachteten Fundorten bekannt ist, die vv^ir übrigens hier

nicht mit genannt haben. Manche Natica-, Phasianella- u. a. Arten haben

ihre Farben noch erhalten , deren Zeichnungen ganz gut mit jenen überein-

stimmen, welche heutzutage für dieselben Sippen bezeichnend sind.

So wird mithin die Trias bald keiner anderen gleichwerthigen Gebirgs-

Abtheilung an Arten-Reichthum mehr nachstehen und die Lücke bald ausge-

füllt seyn, welche bisher zwischen Kohlen- und Lias-Organismen vorhanden

gewesen , zumal wenn es in Amerika gelingt , die dortigen Arten-reichen

Perm-Schichten weiter zu verfolgen.

Die lithographischen Abbildungen der Paleontologie leisten fortwährend

recht Gediegenes.

A. V. Volborth: über die Crotaluren und Remopleuriden, ein

Beitrag zur Kenntniss der Russischen Trilobiten (^ Yerhandl. d. K. Russ.

Mineral. Gesellsch. zu Petersb. 1857—58, 22 SS., 1 Tfl., Petersburg 1858,

8"). Die zwei genannten Sippen haben die verhältnissmässige Kleinheit des

Pygidium mit einander gemein und scheinen somit die Vertreter der Para-

doxiden zu seyn, welche der Primordial-Fauna Russlands fehlen. Beide

unterscheiden sich aber noch von allen Trilobiten dadurch, dass dieses Pygi-

dium nicht dreilappig ist, und bilden daher eine gute Gruppe für sich.
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Crolaliiriis n. g. S. 3. Einrolll)ar, die Wani^cn-Ecken auf die Ober-

inul Ui'idtcn-Seile des Körpers zusaiiiinengerüeicl, so dass sie auf die Pleuren

zu liegen kommen. Das Pygidium klein, ungegliedert und ungefappt. —
Cr. Barrandei n. sp. S. 4, Tf. 12, Fg. 1-5. Länglich eiförmig; nur
3'" 6"' lang; im Kopf und Rumpf sehr stark dreilappig, der Kopf 0,3, das

Pygidium 0,06 der Gesammtlänge ausmachend. Erster stark in die Queere

gewölbt, so dass man von oben her von dessen Rand-Stücken nur wenig,

und von deren breitem Rand-Saume nur den Theil sehen kann, welcher sich

in die Wangen-Ecken aufwärts biegt, die nach hinten vorspringen. Der

Mittellappen des Kopfs, hinter dessen Vorderrande breit beginnend, geht fast

parallelseitig und durch schiefe Einschnitte jederseits dreilappig bis zum

Hinterrande desselben. Die Gesichts-Nath geht von der Binnenseite der

Hinterecken mit einigen Biegungen vorwärts durch die fast hornarlig hohen

Augenhöcker, um sich von beiden Seiten her zwischen Vorderrand und Gla-

bella zu vereinigen. Der Thorax ist aus 12 wölbigen Gliedern zusammen-

gesetzt: die Pleuren sind nach dem Type a bourrelet Barrande's gebildet.

Das Pygidium hat nur die Form einer queer trapezoidalen Schuppe. Die

übrige weitläufigere Beschreibung wiederzugeben müssen wir verzichten, da

sie nur in Begleitung der Abbildung klar genug werden würde. In den

unter-silurischen Schichten von l'awlotcsk bei Zar.skoje-Sselo.

Remopleurides Portl. Glabella breit leyerförmig, an den 2 Seiten

ganz umschlossen von den Halbmond-förmigen grossen Augen (Randschilder

Portlock's). Der hintre Zweig der Gesichts-Nat^h bedingt den fast völligen

Mangel des Occipital-Flügels (Jotie fixe Barr.) , während der vordre eine

Median-Naht zeigt. Occipital-Rand durch zwei Einkerbungen ausgezeichnet.

Pleuren verhält^iissmässig sehr kurz mit starken Condylar-Knorren nächst den

Dorsal-Furchen. Pygidium eingliedrig, zweilappig. Einkugelung unvollkom-

men. R. nanus V. (Nileus nanus Leuciitb.}. Länge 7'":— 15"'. In den

unter-silurischen Schichten von ZarskojeSselo zu Pulkowa und Patclow.sk

selten. Nachdem Salter 1853 die drei vollständiger bekannten Arten Port-

lock's, R. dorso-spinifer, R. lateri-spinifer und R. Colbii nur als Sexual- und

Alters-Verschiedenheiten zu vereinigen gesucht, wird es fraglich, ob diese

Englische Art, einiger kleinen Abweichungen (namentlich ihres nicht ein-

gekerbten Occipital- Randes) ungeachtet, noch von der Russischen getrennt

erhalten werden kann.

Die Remopleuriden-Familie (mit Ausschluss von Crotalurus) hat als solche

zum Charakter: eine Leier- förmige Glabella; grosse Halbmond- förmige

Augen; fast völligen Mangel des Occipital-Flügels (Jotie fixe). Als Sippen

gehören dazu: 1. Remopleurides Portl. mit Brachypleura Angelin, für 2

etwas grössere Schwedische Arten), nach obiger Definition. 2. Caphyra Barr.

Der Kopfschild von dem der vorigen abweichend durch die den Zungen-

artigen Vorsprung der Glabella mit breitem flachem Rande einschliessenden

Randschilder, an denen eine Median-Waht noch nicht nachgewiesen ist, durch

die langen bis zur 5. Pleure reichenden Wangen-Hörner, durch den Mangel der

charakteristischen Einkerbungen am Occipital-Rande, durch den abweichenden

Bau des Hypostoma's, welchem die längliche Wulst am oberen Theile des
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Mittelkörpers fehlt; — der Thorax iibweichcnd durch die die I'leurcn an

Breite kaum übertreffenden Runipf-Rinj^e , durch die fehlenden starken Coii-

dyhir-Knorren derselben und durch den Mangel jener Dornen-artigen Anhänge,

welche die Englischen Arteu bezeichnen und deren einer, auf dem 8. Rumpf-

Ringe, auch bei der Russischen vorkommt: — das Pygidium durch eine

dreilappige Bildung, gegliederte Spindel und dadurch, dass die äussersten

End-Zacken weiter als die inneren nach unten vorstehen. Art: C. radians

Bark. (Amphitryon Murchisoni Corda.) aus Böhmen.

K. V. Sciiauroth: Kritisches-Verzeichniss der Versteinerungen
der Trias im Vicentinischen (76 SS., 3 Tfln. <^ Sitzungs-Ber. d. Kais.

Akad., mathem.-naturw. Kl. 1SS9, XXXIV, 283 ff.). Seit den Bekanntmachun-

gen des Vf. 's über diesen Gegegenstand im Jahre 1835 (> Jb. JS56, 24.5)

war er noch zweimal, 1836 und 1867, an Ort und Stelle, entdeckte neue

Kundorte und neue Arten, und gibt nun nochmals ein vollständiges Verzeich-

niss der triasischen Arten Vicemsa's. Wir theilen die Übersicht mit dem

Bemerken mit, dass diejenigen Arten, welche mit Beziehung auf die frühere

Arbeit nur genannt, hier ohne allen Zusatz sind
;
jene aber, über welche sich

der Vf. weiter ergehet, sind auch hier vollständiger zitirt.

3 1

S. Tf. Fg.

Palissya Massalongoi SCHR. . . . —
Voltzia Iieteropliylla BRGN. . . .

Chaetetes Recutiariensis SCHR. . . 4

? triasinus SCHR 5

Montliva Itia triasiiia Du. . . . —
Thamnastraea Bolognae n. . . . 5 11
Maraschinii n 6 1?

Melocrinus triasinus SCHR. . . . — .

Encrinus liliiformis LiK 7

gracilis BUCH
pentactinus BR 7 13
?radiatus )

S. sp. indet. MyR. PAL. . .
^

Pentacrinus ? diibius Gf. . . . }

' ChelocriniLs ? acutanguhts MYR. '
.

Cidaris grandaeva GF 10 1

lanceolata n 111
transversa MYR 13 I

Spirorbis Valvata Gf 14

Lingula tenuissima BR.- .... 15

Terebr. (Waldheimia) vulgaris SCHL. 15 .

vulgaris SCHLTH 16 1 9

, subdilatata n 17 1 10

amygdala Cat • . 18 1 11

quinguangulata SCHR ^
i c i i >

T. viOgaris var. SCHL. T. 37, F. 5 ^

amygdaloides n 20 1 13

parabolica n "21 1 14

angusta ScHLTH 22 1 15

rhomboides SCHR
)

T. vulgaris SCHL. T. 37 , F. 8 ^
''^

'

9 15
6

7

8

27 1 6,7

S. Tf. Fg.

Terebratula sulcifera ScHR. . ^. . 24 2 2

subsinuata ScHR 23 2 3

(Kliynchonella) deeurtata GiR. . 25 2 4

Eetzia trigonella SüESS .... 26

Spirifer (Sp—rina) fragills SCHL. sp. 2(i — —
Mentzeli Du 26

Ostrea subanomia MÜ 26 2 5

Spondylus

(Hinnites) comatus Gf 27

Pecten discites SCHLTH. sp.

P. tenuistrlatus MÜ. .

Albertii GF 29

Lima striata SCHLTH. sp 30 2 8

lineata SCHLTH. sp 31 2 9

costata MÜ. sp 31

Gervilleia

(Backewellia) costata ScHL. sp. . 32

socialis ScHLTH. sp 32

Albertii MÜ. sp 32

Posidonomya (Monotis) Clarai EMMR.
GerviUia angxista CAT. . . .

Avicula Zeuscbneri WISSM. . . . ) ^„ ^ .

, I ^ J 38 2 12
Lima glooosa CAT '

Modiola hirundiniformis SCHR. . . —
substriata SCHR .39

Pleurophorus

(Clidophorus) Goldfussi Du. .

Mytilus eduliformis ScHLTH.

Myophoria vulgaris SCHLTH. sp.

M. ctirvirostris CAT. . . .

curvirostris Br 4l 2 14

'33 2 U

40 2 13

40

|4.--
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Myoplioria laovigata GF. . .

Ncoachizodus l. GlEB.

cardiasoidea BR
ovata Gf. sp

Neoschizodus o. GlEB.

Corbula ?[gregaria Mü. ap. .

Area ? Schmldi Gein. . . .

Cucullaea Schm. SCHM., SCHL.

CucuUaea ventricosa Du.E .

Lucina Credneri GlEB. . .

NiicuJa speciosa (MÜ.) SCHAUR
Myacites Fassaensia "WiSSM. . .

inaequivalvls ZiET. sp. . . .

' (Tellina) Canalensis Cat. . .

mactroidea SCHLTH. et syn. .

M. Albertii VoLTZ et syn.

(Tapes) suTjundata ScHR. . .

Dentalium laeve Schlth. . .

Pleurotomaria Altertiana Gf. .

Risaoa (Natica) GaiUardoti Lfr. sp

Nat. turbiUna SCHLTH. sp.

Bissoa dubia var. SCHR.

( — ) gregaria Schlth. sp.

S. Tf. Fg.

42

42

42 2 15

43

) 43 2 16

46

46

47 2 17

|48 2 18

48

49 3 1

(57 3 2

\

58 3 3

«. Tf. Fg.

Rlssoa

( ? ) turto ScHR 59 3 4

(Turbonilla) dubia Br. äj). . . 59 3 5

( — ) gi-acilior SCHR. . . . 59 3 6

(Litorina) Goepporti Du. sp. . . 60 3 7

( ? )DunkorlSCHR >
^ 3 ^

B. Strombedci var. kSciIR. .
'

( ? ) Gieboli SCHR 61 3 9

(Turbonilla) Strombecki Dkr. sp. 61 3 10

( ? ) conica SCHR 61 3 11

(Theodorii SCHR 62 )

( ? ) turbinea n 64 3 12

(Turritella) Theodorii BERG. sp. 64 3 IS

( ? ) acutata ScHR 64 3 14

( ? ) percostata n 66 3 15

( ? ) cöstifera n. . . - . . . . 66 3 16

(Turritella) Bolognae ScHR. . . 67 3 17

(Turbonilla) nodulifera Dkr. . 68 3 18

Ceratitea nodosua BRG. sp. . . .
—

Cyrtoceras Trettoanum SCHR. . . 69

Bairdia triasica n 70 3 19

calcarea w 70 3 20

Acrodus GaiUardoti 70 3 21

E. V. Martens: über Pecten glaber und P. sulcatus, lebend und

fossil [Menke u. Pfeiffer's Malakolog. Blatt. 185S, V, 65—71J. Gründliches

Studium der vielfaltigsten Varietäten und Synonyme!

Ed. Hebert: Übersicht der fossilen Reste in der Kreide zu

Meudon. Erster Theil (Me'm. soc. geol. 1855, b, V, 345—374, pl. 27—29,

Separat-Abdruck 30 SS., 3 Tfln,). Der Vf. ist mit einer vollständigeren

Arbeit über die fossilen Reste der oberen Kreide, d. h. derjenigen,

welche über der Meudoner Kreide liegt, beschäftigt und war zu zahlrei-

chen Vergleichungen zwischen den versteinerten Körpern beider Gebilde

genöthigt. Er hat gefunden, dass man viele Arten unterscheiden müsse, die

man zu verbinden geneigt war, und dass selbst in der Kreide von Meudon,

die als Typus der „weissen Kreide" gilt, viele enthalten sind, welche mau
allmählich auch anderwärts zitirt hat, die aber als Arten abweichen. Die zahl-

reichen Ergebnisse dieser seiner Beobachtungen über die Reste der weissen

Kreide würden nun zu Umfang-reich geworden seyn, um sie der zuerst er-

wähnten Arbeit einzuschalten, und so theilt er sie hier Einleitungs-weise mit.

Er zählt alle zu Meudon vorkommenden Arten auf, beschränkt sich aber,

was die Synonymie anbelangt, auf seine eigenen Wahrnehmungen und zitirt

solche nur so weit, als er der Identität ganz sicher zu seyn glaubt. Das

Resultat seiner Beobachtungen ergibt sich aus der nachfolgenden Zusammen-

stellung der Synonymie. Was das Vorkommen seltener Reste betrifft, so

verweiset er auf die Sammlungen, wo sie liegen.
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S. Tf. Fg.

Uoptilla.
Soe-SchildkrÖte : Panzer-Trüinmor 346 — —
Crocodilus

?-Brongniarti Gr. (Zahn-Hälfto) 346 27 1

Cr. de la craie de Meudon Ouv.,
7?on Gkkv.

Leiodo7i ? an Mosasaurus ?

Mosasaurus ep 347 — —
Mosas. CamperiGKKY. 261,pl.fiO, f. 6

gracilis Gw. Zalm, Wirbel . 348

Leiodon

anceps Ow. [Gery. "261, 60, 1,2] 348
Mosasavrus stenodon Cirw.
Unterkiefer und Zähne.

Onchosaurns

radicalis Gerv. 262, 59, 26, 27 349

P isces.

Beryx Lewesiensis MANT. . . .

B. ornaiiis AG.

Valonolennesi w. .....
Kncliodus Lewesiensis, Zähne

Kiox L. Mant.
Sphenodus Gerv. T6, 26
Hnchodtts halocyon AG.
cfr. Spinax rotundatus KEüSS.

Anenchelum ? marginatum HEB.
fianrodon LeanusUlS.., non AG.
Spinax marginatus REUSS.

Hypsodon Lewesiensis AG. . .

Saurocephalus dispar n., Zähne .

Pycnodus parallelus DIX., Zahn .

cretaceus Ag
Corax pristodontus Aß

C. Kaupi, C. falcatus AG.
C. appendicuiatns AG.
O. heterodon RSS.
Galencerdo pristodontus GiBB.

Sphyrna plana HEB
Otodus appendiculatus AG. . .

Sguahis cornubiciis Gein.
Oxyrrhina Mantclli GEIJf.
Otodus f latus Ag.
Lamna acuminata Gerv.

Lamna suhulata AG
Squalus cornubiciis MANT.

349

349 27 2

350 27 3

35Ü 27 4

352

352 27 5

352 27 6

353 27 7

353 27 8

354 27 9

355

355 27 10

lohthodornlithes sp 356 27 i

Wl

Crustacea.
Scalpellum Gallicum HEB. . .

Sc. Darwini HEB.

fossula Darw
PoUiciprs maximus Sow.

maximum Sow. sp
Pollicipes maximus, pars SoW.
PoU. or?iatissimus J. MÜLL.

12

256 28 1

258 28 2

360 2S 3

S. Tf. Fg.

SealpoUiim

solidulum IJArw. ..... 3G() 28 4
FoUicipea siilcattia SoW. . . 363 — —
P. solidulus et unUulatus SXEENST.
P. elongatum, pars BoSy.

striatus Darw 362 28 5

Ann cl 1 id OS.

Serpula lituitcs Heu 364
Spirorbis ? Ut. Dl'Ml.

S. ampullacca SüW.
S. Noeggerathi Gl'.

Vermilia ampullacca MORK.
lumhricus DFK 364
S.plexus Sow. ; S. gordialis Gl-'.

8. impUcata HGW.
S. scrpentina IISS.

macropus Sow ._ . 305 — —
Vermilia m. MORRIS

heptagona ? HGW 365

Vermilia cristata DUJ 365
Serpula er. RSS.

Spirorhis laevigatus n 366 — —
Ditrypa cretacea n 366 — —

Aptychus insignis 7i 367 28 ö

obtusus n 367 28 7

crassus n. . ^ 368 28 8

(Eine dieser Arten ist vielleicht synonym

mit dem nicht beschriebenen A. Gravesianus

D'ORB.)

Cephalop oda.

Belemnitella muoronata D'O. . . 369 — —
Nautilus sp. (Schnabel) .... 359 29 1

Ammonites Parisiensis ?j. . . . 369 29 2

inopinus n 370 29 3

sp 370 29 4

Ancyloceras spinatus n. ... 370 29 6

Hamites Carolinus D'O. . . . 371 29 5
H. rotundus ClI. B'Orb.

Gas t er op da.

Trochus Basteroti BRGN., DFB.
{no7i RlöSü, Gf.) .... 372

Haimei n 372 — —
Turbo ? Bervillei n 373 29 7

TurrltcUa Caroli 7i 373

Meudoneusis w 373 — —
Cerithium Tombecki 7t. ... 373 2!» S

sp.l 374 29 9

Pleurotoma sp . .i74 — —
Calj'ptraea sp 374

Emarginula ? Naissanti 7i. . . 374 29 10

Dentalium planioostatuin >i. . . 374 29 11
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L. Agassiz: an Essay on Classification (381 SS. 8". London

1859). Ein Abdruck in 8" der ersten Hälfte des I. Bandes von des Vfs.

Contributions to the /Natural History of the United States., welche voriges

Jahr erschienen ist. Der Vf. bemerkt in der Vorrede, dass die Contributions

in Amerika eine so universelle Subskription gefunden, dass er bei Abfassung

seines Werkes im Auge behalten musste, dass sein Publikum dort nicht aus

einer Klasse von Gelehrten, sondern eben sowohl a-us Handwerkern, Fischern

und Farmern bestehe. Wir zeigen diesen Abdruck hier kürzlich an, weil er

sich vielfältig auch mit Paläontologie beschäftigt, wie folgende Inhalts-Über-

sicht des ersten Kapitels angeben wird:

Die Haupt-Umrisse des geologischen Systems sind in dpr Natur begründet.

Die verschiedenartigsten Wesen können unter gleichen Verhältnissen beisammen

leben, — und die ähnlichsten Formen unter den unähnlichsten Bedingungen

bestehen. Äusserlich sehr unähnliche Formen sind oft nach einerlei Plan ge-

baut; und manche Einzelnheiten des Baues wiederholen sich in sonst weit

auseinander stehenden Thieren. Es gibt verschiedene Verwandtschafts-Grade

und -Arten zwischen denselben. Die vier Thier-Kreise sind schon in den

ältesten geologischen Zeiten vertreten gewesen. Der Bau der Thiere zeigt

eine stufenweise Vervollkommnung. Geographische Ausbreitung der Thiere.

Thier-Formen sind mitunter auf weite Verbreitung identisch, — während

mancherlei Gruppen des Systems in gleicher Gegend beisammen wohnen. Weit

verbreitete Thier-Gruppen lassen sich (wie die Reptilien nach der Entwick-

lung von Beinen und Zehen) zuweilen in Reihen ordnen. Es bestehen Be-

ziehungen zwischen Grösse und Struktur der Thiere, — weniger zwischen

Grösse und umgebendem Medium. Charaktere aller Arten sind beständig.

Beziehungen zwischen Thier- und Pflanzen-Arten und der umgebenden Welt.

Beziehung zwischen Individuen. Metamorphosen der Thiere. Lebens-Dauer,

Generations-Wechsel. Geologische Aufeinanderfolge von Pflanzen und Thieren.

Lokalisirung gewisser Thier-Formen in^ früheren Zeit-Abschnitten. Deren

Beschränkung auf gewisse Zeit-Abschnitte. Parallelismus zwischen geologi-

scher Aufeinanderfolge und systematischer Stellung von Thier- und Pflanzen-

Arten, — zwischen Aufeinanderfolge und embryonischer Entwicklungs-Weise.

Prophetische Typen der Thiere. Parallelismus zwischen organischer Stufen-

folge reifer Thiere und embryonischer Entwicklungs-Weise, — zwischen

Organisation, Metamorphose, geologischer P'olge und geographischer Verbrei-

tung der Thiere. Wechselseitige Abhängigkeit des Thier- und des Pflanzen-

Reichs von einander. Parasitische Pflanzen und Thiere. Über gewisse Zeit-

und Raum-Proportionen bei den Thieren. Wiederholung der Ergebnisse der

ersten 30 Abschnitte. Das Ergebniss der 30 Ergebnisse ist, ,,dass alle orga-

„nische Wesen in sich die sämmtlichen Kategorie'n der Struktur und Existenz

„darbieten, auf welche ein natürliches System gegründet werden muss, und

„indem der menschliche Geist es in dieser Weise ausführt, übersetzt er die

„in lebenden Wesen der Schöpfung ausgedrückten göttlichen Gedanken in

„menschliche Sprache. — Alle diese Wesen existiren nicht in Folge fort-

„währender Thätigkeit physischer Ursachen, sondern sind durch unmittelbare

„Dazwischenkunft des Schöpfers allmählich auf der Erd-Oberfläche erschienen.
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„Die Wirkungen der sogenannten physikalischen KriiCle sind auf der Erd-Ober-

„fläche überall die nämlichen und sind zu allen geologischen Zeiten stets die

„nämlichen gewesen, während die organischen Wesen überall und zu allen

„Zeiten andre gewesen sind. Zwischen zwei so verschiedenen Reilv^n von

„Erscheinungen kann ein Causal-Verhältniss nicht vorhanden seyn." Aus dem

letzten oder 31. Abschnitt aber geht hervor, dass „die Verbindung aller die-

„ser Conceptionen in Zeit und Raum nicht allein ein Denken, sondern Über-

„legung, Macht, Weisheit, Grösse, Vorherwissen, Allwissen und Vorsorge be-

I „weisen. In einem Worte : alle diese Thatsachen in ihrer natürlichen Ver-

„bindung mit einander verkünden laut den einen Gott, den der Mensch

„erkennen, anbeten und lieben soll; — und Naturgeschichte musszum grossen

„Theil als Zergliederung der Gedanken des Schöpfers des Universums er-

„scheinen, wie er sich bei der Thier-, Pflanzen- und Mineral-Welt zu

„erkennen gibt."

Wie man sieht, behandelt der Vf. hier fast ganz die nämlichen Fragen,

welche wir kürzlich in unseren beiden Schriften „Morphologische Studien"

lind „Entwicklungs-Gesetze der organischen Welt" erörtert haben, und von

welchen einige der alier-wichtigsten (über embryonische Cliaraktere etc.) zu

allererst von ihm angeregt worden si|id. Aber die beiderseitige Behandlung

ist sehr verschieden. A. behandelt sie, wie er oben erklärt, für sein Ameri-

kanisches Publikum und in einer kursorischen W^eise. Er gibt die Resultate,

zu denen &r gelangt ist, durch nur einige bekanntere oder fasslichere Belege

unterstützt und ohne für nöthig zu erachten, entgegengesetzter Ansichten und

der Einreden gegen seine eigenen Aussprüche zu gedenken , noch weniger

sie zu wiederlegen (z. B. in der Frage über die Beschränkung der Arten

auf bestimmte Formationen u. s. w.). Er erklärt, nicht persönlich werden zu

wollen, dagegen erweist er der Europäischen Literatur dadurch einen grossen

Dienst, dass er sie in bedeutender Vollständigkeit, Bücher wie Abhandlungen,

zu den Abschnitten zitirt, wohin sie einschlagen. •

Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der Gliederungs-Weise unserer

Systeme. Er kommt darin zum Schluss, dass die Zweige oder Typen

des Thier-Systemes auf deren Bau-Plan, — die Klassen auf den zu seiner

Ausführung verwendeten Mitteln und Wegen, — die Ordnungen auf dem Grade

der Zusammengesetztheit der Struktur, — die Familien auf deren Form, so-

fern sie von dieser Struktur abhängt, — die Sippen auf den Details der

Ausführung in besonderen Theilen, — die Arten auf der Beziehung der Indi-

viduen zu einander und zur Aussenwelt, auf der Proportion ihrer Theile, ihren

Verzierungen u. s w. beruhen müssen. So sehr wir die Mängel unserer

Klassillkations-Weisen anerkennen und mit dem Vf. wünschen, solche feste

Grundlagen für die Charakteristik der verschiedenen Gruppen-Begriffe des

Systemes gewinnen zu können, so halten wir es doch nach reiflicher Prüfung

für unmöglich, hauptsächlich weil bald die einen und bald die andern dieser

Charaktere die stärkeren und überwiegenderen sind. Im Kreise der Wirbel^

thiere z. B. beruhet die Organisation der Klasse der Fische, der Ordnung der

Wale, der Familie der Phoken, der Sippe der Ottern (jede in ihrem Rahmen)

auf einem (und zwar gleichen) Verhältniss zur Aussenwelt, ihrem Aufenthalt
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im Wasser; eben so die Klasse der Vögel, die Ordnung der Fledermäuse,

die Sippe der Flughörnchen, für deren Beziehungen zur Aussenwelt die gleiche

Art von Be\vegungs-„3Htteln" angewandt sind u. s. w.

Das dritte Kapitel liefert uns eine historische Übersicht der bedeutendsten

Systeme älterer und neuerer Zeit, welcher im Einzelnen zu folgen nicht in

unsere Zeitschrift gehört.

CoTTEAu: über die Sippe Galeropygus {Bullet, ge'ol. 1859, XVI,

289 — 297). Der Vf. hat genannte Echinoideen-Sippe schon 1856 aufgestellt,

Desor sie anerkannt, Eeray eine Art davon als weitere Sippe (Centropygus")

getrennt, Wright sie mit Hyboclypus verbunden. Bei solcher Veränderlichkeit

der Ansichten glaubt der Vf. diess Genus aufs Neue charakterisiren zu müssen,

wie folgt.

Schaale von veränderlicher Grösse, fast kreisrund, mehr und weniger

flach-gedrückt; Poren einfach paarweise geordnet. Scheitel subzentral; vordre

Ambulacra gerade, hintre zuweilen etwas bognig. Stachelwarzen klein, ge-

kerbt, durchbohrt, zerstreut. Scheitel-Apparat zusammengedrängt (kompakt).

After auf der Rücken-Seite gelegen in einer' tiefen vom Scheitel ausgehenden

Furche, welche sich breiter und wieder schmäler werdend bis zum Hinten-

rande fortsetzt. Peristom enge, kreisrundlich, etwas lOeckig, mit 5 Paar

kleinen Ausschnitten an den Ambulakral-Enden und in einer starken Vertiefung

der Unterseite gelegen. Bei der Annäherung zum Peristome werden die

Ambulacra zuweilen enger und tiefer , so dass die Interambulakral-Enden

etwas vorspringen. Weicht von Hyboclypus ab durch den zusammengedräng-

ten (statt auseinandergezogenen) Scheitel-Apparat. Centropygus sollte sich

nur durch seinen runden und nicht zehn-eckigen Mund davon unterscheiden,

doch ist dieser Unterschied nur ein stufenweiser und unwesentlicher. Ob

ein Gebiss vorhanden , ist noch unsicher. Die Arten sind

:

1) G. agariciformis Cot. (Hyboclypus a. Forbes, Nucleolites decollatus

Qu.). In Unter- und Gross-Oolith Englands und Deutschlands.

2) G. disculus Cot. (Hyboclypus d. Cot. in Desor). In Bradford-clay

Frankreichs.

3) G. caudatus Cot. (Hyboclypus c. Wright). In Unteroolith Frank-

reichs und Englands.

4) G. Novoti Cot. n. sp. Aus dem Bathonien Frankreichs.

V. KiPRijANow: Fisch-Überreste im Kursk'' sehen eisenhaltigen

Sandsteine. VI. (Bullet, d. Natur, de Mose. 1S5T, XXX, I, 151—162,

Tf. 1-2 in 4*^). Zu den bereits in den früheren Aufsätzen vom Vf. beschrie-

benen Hai- (Otodus-) Zähnen gesellen sich im nämlichen Sandsteine auch

Fisch-Wirbel in den Gouvernementen Kursk und Orel und beim Dorfe Jan-

dowischtsche am Vi'eduga-Flusse im Semljänskischen Kreise des Gouvts.

Woronesch. Die dort eingesammelten Wirbel sind solche von
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A. Knorpel-Fischen: i) mit konzentrischen oder krcisförniigcn Wänden;

2) mit strahlenförmigen Wänden;

3) ohne der<>l. Wände.

B. Knochen-Fische: 1) mit strahlenförmigen Wänden;

2^ durchweg aus Knochen-Masse bestehend.

K. beschreibt hier mit grosser Sorgfalt und wissenschaftlichem Verständ-

niss die Wirbel A 1 und 2 und bildet sie von aussen und innen sehr schön

ab, ohne jedoch hier bereits auf ihre nähere Bestimmung einzugehen. (F. f.)

C.Heller: über neue fossile Stelleriden (Sitzungs-Ber. der Kais.

Akad. d. Wissensch., mathem.-naturwiss. Klasse 18SS, XXVIII, 155—172,

Tf. 1 — 5). Meistens in den Sammlungen des K. Hof-Mineralien-Kabinetes.

.Es sind

A. Asterien. s. Tf. Vg.

1) Astropecten Forbesi n. 158 1 1-3 Leitha-Kalk St. Margarethen.

„ ?verrucosus n. 159 2 1-2 Tegel Baden.
'

2) Goniaster Mülleri n. . 161 2 3-7 Leitha-Kalk St. Margarethen.

„ scrobiculatus «. 164 3 1-7 Tegel Ottnang, Ober-Österr.

B. Ophiuren.

3) Geocoma Libanotica 166 4 1-3 Kalkschiefer Libanon.

. Ophiura L. Kön.

Geocoma elegans n. 167 5 1-3 Callovien la VouUe, Ardeche.

C. Krinoide en,

4) Pterocera longipinna n. 168 Kalkschiefer Libanon.

Von Verwandten aus gleichen Formationen kennt man:

zu 1.

Astropecten crispatus Forb. ) Geol. Surv. II, 479, Dec. I, pl. 2

„ Colei Forb. ) London-Thon England.

Asterias poritoides DesMoul.1 i. Act. Soc. Linn. Bord. 1832, V

„ laevis „ > Eocän Bordeaux.

„ Adriatica „ )
Miocän Saucats.

zu 2.

.

Goniaster marginatus Forb. >

„ Stockesi „ [ /. s. c. S. 30-31 London-Thon Skeppey.

„ tuberculatus „ /

zu 3. -

Ophiura Wetherelli Forb. l, s. c. 32, pl. 4, f. 7 London-Thon

zu 4.

Pentacrinus alpinus d'O. ........ Grobkalk Faudon.

„ Gastaldi MichJj Miocän Turin.

„ Oakeshottianus Forb London-Thon

„ Sowerbyi Weih. „

„ didactylus u'O. ....... jlN'ummul.-Form. Spalato,

{ Ofen, Siebenbärgen.



360

Bourgueticrinus Thorenti d'O. i. Mem. soc, geol. '

[2.], //, 200, pl. 5, f, 20 . . Tertiär Gonlel.

„ Londinensis Forb London-Thon

Caenocrinus tintinnabulum Forb Crag.

Comatula Woodwardi Forb.

„ Browni Forb.

„ Ransomi Forb.

RüTiMEYER : die Schildkröten im Portland-Kalk von Sololhnrn

(Verhandl. d. Schweitz. naturf. Gesellsch i. J. 1S5S zu Bern, S. 57—59).

Je weiter zurück in der Zeit, desto mehr verwischen sich die Grenzen zwi-

schen den heutzutage als Thalassiten, Potamiten, Eloditen und Chersiten unter-

schiedenen Familien. An genannter Fundstelle fehlen reine Chersiten und Pota-

miten ganz, und A^on reinen Thalassiten kennt man nur einen Brust-Schild erst

seit einem Jahre. Alle übrigen 10— 13 dortigen Arten sind Eloditen, jedoch

mit weiter gezogenen Grenzen, innerhalb deren sie sich in drei «Gruppen

theilen lassen.

1) Eloditen mit stark thalassischem Charakter des Rückenschilds: Tha-

lassemys, mit 3 gut charakterisirten und 2 noch zweifelhaften Arten, alle

nur auf diesen Schild gegründet.

2) Eloditen im heutigen Sinne des Wortes, doch alle mit einem durch

Lücken geschwächten Bauchschilde, unserer heutigen Platemys am nächsten

stehend. Vier gut begrenzte und ziemlich vollständig bekannte und 2—

3

noch unsichere Arten, — an welche sich die gleich-alte Emys Etalloni

PiCTET aus dem Französischen Jura anschliesst. Alle ausser jenen Lücken

durch 3—4 Submarginal-Scuta, viele Gular-Scuta und die Zertheilung des

Kuchal-Scutums in mehre Stücke charakterisirt. Von 2 Arten sind Köpfe

vorhanden von äusserlich chelonischera Charakter , welcher indess durch

emydische Mittel, d. h. mit den Knochen-Verbindungen der Eloditen er-

reicht wird.

3) Eloditen mit charakteristischem Rückenschild und fast thalassitischem

Bauchschild: Helemys, mit 2 Arten. Rückenschild mit geringer Zahl der

Wirbel-Platten, mit starken Buckeln und Zacken-Rand des Knochen-Schildes

(daher jener Name) und mit einer Reihe von bisher weder in der Gegenwart

noch in der Vorwelt bekannten Supramarginal-Scuta zwischen Sc. costalia und

Sc. marginalia und mit vertikalen sehr starken Sternal-FIügeln. Bauch-Schild

Kreutz-förmig mit Fontanellen, die von freien Knochen-Zacken begrenzt sind

(wie bei Emysaura), und mit Ausbildung eines Mesosternums, ähnlich wie bei

Emys laevis und Platemys Bowerbanki Ow. von Sheppey. Der wichtigste

Charakter dieser von allen bekannten lebenden und fossilen ganz abwei-

chenden Sippe besteht jedoch in der sehr starken Ausbildung von Knochen-

Höckern des äussern Skeletts , welche vollständig den Dermal-Scuta entspre-

chen und in auffälligster Weise die Unabhängikeit der Bildung des Aussen- vom
Binnen-Skelette nachweisen.

Diese sämmtlichen Eloditen nähern sich also durch die Schwächung des
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veiiM'iilen Aiissen-Skeletles weit nielir als die lebenden der gemeinsamen

embryonalen Wurzel des Thalassiten-Skelettes und linden ihre nächsten heu-

tigen Verwandten in der ähnlichen jugendlichen l?] Eloditen-Fauna von Süd-

Amerika.

E. W. Binney: Beobachtungen über Stigmaria ficoides (Geol.

qtiart. Journ. 1S59, XV, 76—79, pl. 4). Seit ,1. D. Hooker 1848 in den

Memoirs of the Geological Sttrvey II, ii, 434 den Stand unserer Kenntnisse

über den Bau dieser Pflanzen-Reste zusammengefasst, ist nicht viel geschehen,

um die damals noch gebliebenen Zweifel zu lösen. Sie werden als Wurzeln,

die sogen. Blätter derselben als Faser-Wurzeln oder Würzelchen betrachtet.

Die ersten bestehen nach Hooker aus einer zelligen Achse mit Gefäss-Bündeln

und aus einem diese umgebenden Holz-Ring, welcher von grösseren und klei-

neren Markstrahlen durchsetzt wird, von welchen selbst die feinsten noch

von Gefäss-Bündeln durchzogen sind, die halb so dick als jene des Holz-

Ringes ,sind und mit den Markstrahlen selbst aus denen der zelligen Achse

(nicht, wie Brongniart angibt, aus dem Holz-Ringe) entspringen, was auch

mit Göppert's Beobachtungen übereinstimmt, der sie von der Achse bis 2u

den Würzelchen (Blättern) verfolgte. Dieses doppelte Gefäss-System entspräche

also dem auch in Diploxylon beobachteten, mit dem Unterschiede jedoch,

dass in diesem das innere System einen zusammenhängenden Zylinder bildet,

an welchen- sich der Holz-Ring von aussen her dicht und konzentrisch an-

schliesstj während er bei Stigmaria aus einzeln in die Mark-Achse unregel-

mässig eingestreuten Bündeln besteht. Binney's schöne Präparate, deren Holz-

Zylinder über 1" Durchmesser hat, geben darüber die Auskunft, dass 1) nach

Entfernung des Markes aus der Holz-Röhre allerdings der Eintritt der Gefäss-

Bündel von innen her in die 3Iarkstrahlen sichtbar ist. 2) In der zelligen

Achse oder dem Marke selbst stehen 11—12 runde oder ovale dickwandige

Gefässe, jedes von 0"1 Durchmesser, von einer Grösse mithin, welche bei

fossilen Pflanzen sonst nicht bekannt ist: verlängerte Schläuche, wie sie

Brongniart bei Stigmaria elegans beschrieben. Sie sind queer gestreift, lassen

jedoch von einem Austritt jener Markstrahlen-Gefässe aus ihren Seiten nichts

erkennen. — Die zylindrischen Würzelchen bestehen nach Hooker aus einem

sechseckigen Netzwerk von sehr zartem Zellgewebe und sind in ganzer

Länge von einer dunkeln Linie durchzogen, welche zweifelsohne aus einem

jener Gefäss-Bündel besteht, welche von den Markstrahlen durch die Warzen

der Oberfläche in die Würzelchen eintreten. Auch darüber macht nun B.

an einem Exemplare, das in einer Thoneisenstein-Niere eingeschlossen war,

einige Bemerkungen. Die durchschnittene Stelle desselben mag ' o" von

seinem Austritt aus der Hauptwurzel entfernt gewesen seyn, war ursprünglich

drehrund, Y/' dick, doch jetzt von aussen her auf die Hälfte dieses Durch-

messers zurückgeführt (vielleicht durch Ablösen einer äusseren Kohlen-Schicht)

und dieser Rest ebenfalls noch zum Tl^eile aus krystallinischer Masse gebildet.

An einer '/jg" breiten Stelle der Achse jedoch, wo die Struktur deutlich

erhalten, ergab sich, dass 3) ein äusserster Ring von 4 Zollen Breite aus
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feinem Zellgewebe bestund , worunter ein 5mal so breiter Streifen keine

Struktur mehr erkennen Hess, im Innern aber eine rundliche 7,9" breite

Masse von 27 grossen Gefässen und Schläuchen zum Vorschein kam, welche

6— 5 — 4seitig prismatisch gestaltet, aussen fein queer gestreift und an

einer Seite noch von einer Gruppe von 11 viel kleineren Gefägscn begleitet

waren.

A. Wagner : Revision der bisherigen systematischen Bestim-

mungen der fossilen Überreste von nackten Dinten fischen aus

dem Süddeutschen Jura-Gebirge (Gelehrte Anzeigen d. k. Bayer. Akad. d.

Wissensch. 1SS9, Nr. 34, 273—278). Reste von nackten Dintenfischen, meist

nur in Schulpen und seltener in Weichtheilen bestehend, finden sich in mancher-

lei Formen in den lithographischen Schiefem und in dem Lias des Süddeut-

schen Jura-Gebirges. Die erste umfassende Bearbeitung dieser Überreste lie-

ferte Graf Münster in verschiedenen Monographie'n. Mit der Übernahme seiner

Sammlung entstand für W. eine Art Verpflichtung, diesen Mangel in der Be-

schreibung nach den vorliegenden Original-Exemplaren zu ergänzen, Was je-

doch eine kritische Revision sämmtlicher Gattungen und Arten in den lithogra-

phischen und liasischen Schiefern des Jura-Gebirges nöthig machte und durch

Erwerbung der herzogl. LEucHTENBERG'schen Sammlung in Eichstädt und der

HÄBERLEiN'schen in Pappenheim, die über 400 Exemplare lieferten, begün-

stigt wurde. Die wichtigsten Resultate sind einstweilen folgende.

Was, zuerst die Zahl und Feststellung der Sippen anbelangt, so hatte

Münster 8 derselben angenommen, nämlich Sepia, Acanthoteuthis, Geoteuthis,

Loligo, Teuthopsis, Beloteuthis, Celaeno und Sepialites. Nach einer sehr

grossen, zugleich aber auch sehr defekten Schulpe hatte H. v. Meyer noch

eine besondere Gattung Leptoteuthis aufgestellt, die bei Münster nicht zu

finden ist. d'Orbigny, der von letztem die Zeichnungen und Beschreibungen

fast sämmtlicher Arten zum Behufe der Veröffentlichung in den Cephalopodes

acetabuliferes erhalten hatte, fügte noch weitere 2 Gattungen: Enoploteuthis

und Ommastrephes hinzu.

Im Vergleich mit den lebenden Gattungen nackter Kopffüsser war dem-

nach Münster der Meinung, dass Sepia und Loligo bereits unter den Thier-

Überresten des lithographischen Schiefers sich eingestellt hätten; d'Orbigny

ging noch weiter, indem er in denselben auch die lebenden Gattungen Eno-

ploteuthis und Ommastrephes aufgefunden zu haben vermeinte. W's. Unter-

suchungen haben dagegen ergeben, dass eine solche Übereinstimmung zwischen

den lebenden und den fossilen nackten Dintenfischen nicht stattfindet, sondern

im Gegentheil sämmtliche Sippen der letzten von denen der ersten ver-

schieden sind. Für die zu Sepia gerechneten fossilen Formen hatten Diess

schon Owen und H. v. Meyer nachgewiesen und diese Differenz auch durch die

neu gegebenen Namen Coccoteuthis und T rachyteuthis ausgesprochen.

Für die Sippen Loligo, Enoploteuthis und Ommastrephes wird es W's. Ab-

handlung darthun, dass die ihnen zugewiesenen fossilen Ai'ten nur auf ver-

stümmelten oder ganz unrichtig gedeuteten Schulpen berul)en. Weder in den
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lithographischen Schiefern noch im Lias kommen fossile Schulpen vor, die.

ihre Verweisung zu irgend einer der lebenden Sippen rechtfertigen könnten.

Als unbegründet musste die Gattung Sepialites ganz eingehen. Münstrh

hatte ihr 2 Arten zugetheilt, jede nur durch ein einziges Stück repräsentirt,

beide Exemplare indess sehr undeutlich und aller Wahrscheinlichkeit nach zu

Geoteuthis gehörig.

Dagegen war W. genöthigt, eine neue Sippe Plesioteuthis zu errichten

für solche Schulpen, die am längsten gekannt und in den lithographischen

Schiefem die häufigsten aller sind. Münstkr hat nämlich unter der Benennung

Acanthoteuthis 2 verschiedene Sippen vermengt. Die eine, die ächte

Acanthoteuthis , wie sie zuerst Rudolph Wagner charakterisirte, war auf den

Haken-Besatz ihrer Arme begründet worden ; die Schulpe aber kannte Münster

nicht. Nun gibt es aber in den lithographischen Schiefern eine grosse Anzahl

Lanzett-förmiger und am Ende mit einer Pfeil-Spitze versehener Schulpen

(die sogenannten Spiesse der Steinbrecher), denen mitunter auch noch der

ganze Mantel-Sack nebst Kopf und Spuren von Armen beigegeben sind. Weil

Münster bei einem und dem andern solcher Exemplare isolirte Häkchen zu

sehen meinte , hielt er sich für berechtigt , sie gleichfalls unter der Gattung

Acanthoteuthis zu begreifen, obwohl ihm von dieser die Schulpe ganz un-

bekannt geblieben war. Allein die Form des Mantels und der Schulpe zeigt

zwei verschiedene Sippen an. Bei der ächten Acanthoteuthis ist nämlich der

Mantel-Sack hinten breit abgerundet, und Spuren von der Schulpe lassen

schliessen, dass diese eine ziemlich gleiche Form und Breite mit dem Mantel-

Sacke hatte. Bei den sogenannten Spiessen dagegen ist letzter hinten zugespitzt

und breitet sich zu beiden Seiten weit über die Schulpe aus, die nur als

schmale Lanzette längs der Rücken-Mitte des Mantels verläuft.

Diese bisher sehr ungenügend gekannte Leptoteuthis hat W. nun-

mehr durch ansehnliche Exemplare fest begründen können. Zu ihr gehören

die grössten aller fossilen Dintenfische, was schon die ihr zuständige Ac.

gigantea M. anzeigt; noch grösser ist aber ein Exemplar aus der

LKucHTENBERG'schen Sammlung, an welchem ebenfalls der ganze Mantel-Sack

nebst Kopf und Armen kenntlich ist und das von der Mund-Öffnung bis zum

Mantel-Ende nicht weniger als 2^/^' misst.

Nach Feststellung der Gattungen hat W. sich der der Arten zugewendet

und für letzte eine ansehnliche Reduktion vornehmen müssen, indem er die

43 Spezies, welche Münster für diese Gruppe von Kopffüssern errichtete, auf

15 zurückführte. Hiezn kommen noch 3 neu aufgestellte Arten, so dass die

Gesammtzahl aller Spezies aus den lithographischen und liasischen Schiefern

des Süddeutschen Jura-Gebirges sich auf 18 belauft. Im nachstehenden

Schema sind die sämmtlichen Gattungen mit ihren Arten nach der Reihen-

Folge aufgeführt.

Die 3 neuen Arten, sämmtlich den lithographischen Schiefern angehörig,

sind folgende: 1) Teuthopsis oblonga, ähnlich der T. Bunelli, aber von.

ihr ^erheblich dadurch verschieden, dass bei jener die Flügel nach vom sich

viel eher verengen, wodurch der eigentliche Stiel länger vorragt, und dass.

dessen Einsäumung bis ans Vorderende sich fortzieht. Länge fast 5", Breite

Jahrgang 185!). 24
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I" s"'. — 2) Teuthopsis primops: «liirch die breite fast rliomhoiilische

Blatt-Form von allen andern Arten verschieden. Länjje 4" 1'", Breite 2" 1'".

— 3) Celaeno couica: weit kleiner als C. scutellaris und von dieser Art

schon dadurch unterschieden, dass die Flügel nicht halbirl sind, sondern als

eine unsrelheilte Scheibe vorliegen, die auf der Oberliäche in einen hohen

spitzen Kegel ausläuft. Länge \" 2'", Breite 11'". Die Arme sind wie bei

Acanthoteuthis mit Käkchen besetzt: überdiess nimmt man noch Wülste von

Saug->'äpfchen wahr.

I. Acanthoteuthis R. Wagn. Lithographischer Schiefer. — 2 Arten:

A. speciosa M. und A. Ferussaci M. (nebst A. Lichtensteini M.).

II. Coccoteuthis Ow. (Tr ac hy t euthis Myr., Sepia Rüpp.). Litho-

graphischer Schiefer. — 1 Art : C. hastiformis, unter der man nach der Grösse

3 Varietäten unterscheiden kann: a. Yar. maxima : Sepia caudata M. (nebst

Trachyteuthis ensiformis 3Iyr. Palaeontogr. IV, Taf. 19, Fig 2). ß. Var.

media : Sepia antiqua 31. (nebst S. obscura M. und Tr. ensiformis 3Iyr. 1. c.

Fig. 1), y. Var. minor: Sepia hastiformis Rüpp. (nebst allen übrigen Mtjnster-

schen Arten\ Das Zapfen-förmige Hinterende an der Sepia caudata ist nur

Folge zu starker Bearbeitung mit dem Meisel. Die Sepia venusta M. ist ein

ganz undeutliches Stück, das nicht einmal zu den Kopffüssern gehörig ist.

ni. Leptoteuthis Myr. Lithographischer Schiefer. — 1 Art: L. gigas

Myr. (nebst Acanthoteuthis gigantea M. und Loliginites alatus Fa^As).

IV. Belopeltis Voltz (Geoteuthis M.). Lias. — 5 Arten, worunter

die letzte sehr zweifelhaft: 1) G.BolIensis M. (nebst G. speciosa M.;. 2)

G. lata M. (nebst G. Orbignyana M.). 3) G. sagittata M. (nebst G. flexuosa

M.). 4) G. hastata M. (nebst Loliginites coriaceus Q.). ?5) G. obconica .^I.

V. Ple^ioteuthis W.4gn. Lithographischer Schiefer. — 2 Arten, näm-

lich: PI. prisca Rijpp. und PI. (Acanthoteuthis) acuta M. — Mit Ausnahme

letzter und der beiden zur ächten Acantoteuthis gehörigen Arten fallen alle

andern MüxsiER'schen Species von Acanthoteuthis der ersten Art zu, welche

zuerst von Ritpell unter dem Namen Loligo prisca beschrieben und abge-

bildet vFurde. Auch Loligo subsagittata 31. gehört hierher; seine Acantho-

teuthis gigantea ist identisch mit Leptoteuthis gigas.

VI. Teuthopsis Desl. Lithographischer Schiefer und Lias. — 3 Arten:

T. oblonga W., T. princeps W., T. piriformis 31.

VII. Beloteuthis 31. Lias. — 2 Arten: B. ampullaris 31., B. subcostata

31. (nebst B. sobstriata; vielleicht gehören auch noch B acuta und B. venusta
^

hierher).

VIII. Celaeno 31. Lithographischer Schiefer. — 2 Arten: C. scuteJ-

laris M. (nebst C. arquata 31.) und C. conica W.

31. Tehqcem: Re cherches sur les For aminiferes du lias du

de'partement de la Moselle (94 pp., 4 pl., 8", Met-z 185S). Der Yf.

gibt eine Einleitung über die Organisation der Foraminiferen, eine Geschichte

und Aufzählung ihrer Entdeckung in den älteren Formationen (S. 8) in

Frankreich. England. Deiitschlnnd u. s. w. , eine Übersicht ihrer Zahlen-
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Verhältnisse in den geologischen Perioden überhaupt; eine Übersicht der

Sippen- und der Arien -Zahlen, welche im Lias Frankreichs (in den De-

partementen der Mosel und der beiden Severn nach d'Orbigny u. A.),

Deutschlands (um Göttingen) und Englands bekannt geworden sind, mit den

gegenwärtigen zusammen doch schon 23 Genera und 118 Arten Monostegier,

Stichostegier, Helicostegier, Enallostegier und Agathostegier: — endlich bringt

er die Beschreibung der Arten des ^fo*e^Departements (S. 25), welche reich

ist an Detail-Beobachtungen über die Bildung der Schaalen: — den Schluss

machen ein alphabetisches Register (S. 79) und eine Tabelle über die Ver-

breitung aller Sippen in den geologischen Formationen we in der jetzigen

Schöpfung. Die beschriebenen Arten gehören im Mosel-Defartement dem
unteren Lias oder Sinemurien von Hettange (nur 4 Arten) und meistens

(70) dem mittein Lias (Liasien), im SerreÄ-Departement aber dem oberen (Toar-

cien) an. die Göitingener ebenfalls dem mittein : das Alter der Arten im Eng-

lischen Lias ist nicht genauer bestimmt. Die hier beschriebenen Arten sind:

S. Tf. Fg. S. Tf. Tg.

Dentalina pyTiformis n 48 2 22

ItlargintUina Terquemi P'O. ... 49 3 1

nndulata n 50 3 2

Meteusis n 51 3 3

faliacea n 51 3 4

prima D'O. tarr 52 3 5-7

spinata n 55 3 8

alata n 55 3 "9

ornata n 56 3 10

interlineata n 57 3 11

duodecimcostata n 57 3 12

3. Helicostegia.
Siderolina ?liasma n 58 3 13

Cristellaria matutina D'O. . . . 59 3 14

antiquata B'0 6o|? ^?

prima D'O 61 3 16

vetusta 62 3 17

Terquemi D'O 62 3 18

rustica D'O 63 3 10

omata n 63 4 1

speciosa n 64 4 2

geniculata n 65 4

incisa n 65 4

Eottilina Metensis n 67 4

PolTstomella Metensis n 67 4

P.otalina Terquemi D'O 69 4

turbinoidea n 70 4

Eosalina lenticularis n 71 4 10

conica n 72 4 11

4. Enall o stegia.

GloTsulina porosa n 72

Polymorpliüia sp 73

Textilaria liasica n 74 4 12

Metensis 74 4 13

5. Agathostegia.
, Bilocnlina sacculus n 76 4 15

Triloculioa liasiaa n 77 4 14

24*

1. Mono stegia.

Oolina lanceolata 7t 26 1

ovata n 26 1

acicularis n 26 1

2. Stichostegia.
Nodosaria Simoniana D'O. . . . 27 1

sexcostata n 28 1

prima D'O 29 1

nitida Tq 30 l

GTandxüina vülgata, Gl. tenuis.

Gl. major, Gl. lagun.culu.s'BK^rsi.

Frondicularia nitida n 32 1

pulchra n 32 I

faicostata D'O. 33 1 II

Terquemi D'O 34 1

hexagona n 34 I

tenera TQ 35 1

Lingula t. 'R'&m.

Dentalina Terquemi D'O. ... 36 2

obscura n 37 2

olarata n 38 2

vetusta D'O 3"« 2

Simplex n 39 2

torta n 39 2

subnodosa n. ....... 40 2

vetustissima D'O 40 2

baccata n 41 2

Metensis n 42 2

matutina D'O 42 2 11

primaeva D'O 43 2 12

ornata n 44 2 13

quadrilatera ti. ...... 45 2 14

lateralis 7i. '. 45 2 15

fragilis n 45 2 17

pseudo-monile n 46 2 18

nuicostata n 47 2 19

filipendula n 47 2 20

tecta « 48 2 21
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F. J. PiCTKT : Materiaux ponr la Paleont ologie Suisse elc.

iJeneve 4".

12.] in. Ihr. 1859, p. 57— 64, pl. 9—11, p. 1— 54, pl. 1 — 7 in fol.

|Jb. 1859, 1231.

F. J. PiCTET et F. DE Loriol: Descripfion des fossilen con-

tenus dans le terrain ne'ocomien des Voirons, II, partie, contin.

p. 57—64 ,
pl. 9— 11. Diess ist der Schiuss der Gehalt-reichen Arbeit,

welche nun auch unter selbstständigem Titel ausgegeben wird. Er bringt noch

einige allgemeine Betrachtungen über diese Bildung der Voirons, welche

dem eigentlichen oder unteren Neocomien angehört, obwohl d'Obbigny einen

Theil der hier beschriebenen Arten in das obre Neocomien oder das Urgo-

nien verweiset, wie Belemnites minaret, Ammonites ligatus, A. difficilis, A.

Rouyanus, Ancyloceras Emerici , Terebratula diphyoides, die zu Castellane

und anderwärts nur zufällig einmal in den höhern Schichten des Kalkes mit

Chama ammonia oder dem Rudisten-Kalke vorkommen können. d'Orbigny

hat die Grenze etwas zu tief gelegt. Auch die Belemniten - Schicht von

Boege mit B. bipartitus, B. conicus kann davon nicht ausgeschlossen werden

und scheint dem untern Theile anzugehören, obwohl bei der dortigen Über-

stürzung der Schichten die Entscheidung der Frage schwierig ist ; wenigstens

liegen zu Castellane diese Arten tief unten. Ferner scheint das Neocomien

der Voirons eine andre Facies des mit ihm gleichzeitigen im Jura zu seyn,

wo überall Toxaster complanatus, Ostrea Couloni , Ammonites radiatus darin

vorkommen , welche in den Voirons gänzlich fehlen. Der Vf. unterscheidet

daher das „Neocomien alpin" der Voirons und zu Castellane A'om Neocomien

des Jura als besondere Facies. Lohy hat beide im /*ere-Departement bei-

sammen gefunden, wo er die folgenden 6 Schichten unterschied:

6. Schicht mit Toxaster complanatus \-= eigentliches Neocomien].

4., 5. Neocomien alpin.

2., 3. Schichten mit Ostrea Couloni [eigentliches Neocpmien].

1. Schicht mit Belemnites latus, Ammonites semisulcatus, Tethys (Facies

des Neocomien alpin).

Im Lema«-Thale und in dem nach Norden angrenzenden Theile der Schweitz.

ist das eine Neocomien hauptsächlich nach Westen im Jura und nach Frankreich

hinein zu linden, den Mont Saleve mit in sich begreifend; das andre oder

alpine Neocomien begrenzt diese Thäler Ost-wärts in den Voirons, am mole

(dicht am Sa/eue) etc.; doch h^ben sie einige Arten gemein, wie Belemnites

bipartitus, B. pistilliformis, B. latus, Ammonites Astieranus, Cryptoceras, An-

cyloceras Duvali etc.

Als ///". partie folgt nun die Beschreibung und Abbildung der fos-

silen Fische dieses Gebirges von Pictet, p. 1—54, pl. 1—7 in fol. Es sind

(vgl. Jb. 1858, 380) :

S. Tf. Fg. S. Tf. F-

Spathodactylus neocomicnsis P. 2 1,3 — Aspidorhynchus Genevensis P. . 4'J 6,7 1-7

Crossognathus Sataudianus P. . 18 2,4 2-6 Sphenodus Sabaudianus P. . . 50 7 9-11

Clupea antiqua P 31 4 7-13 Odontaspis gracilis AG. ... öl 7 12 ^

Voirononsls P 37 5 I-IO Gyrodus «/). (Zahn) 51 7 H
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Die Fische sind z. Th. von solcher Grösse, dass die Folio-Tafeln noch ge-

faltet werden mussten, und die Lithographie'n trefflich ausgeführt.

[2.] IV. livr. 1S59, p. 97—144, pl. 14—17 [Jb. 18.59, 124].

F. J. PiCTET, Campiche et de Tribolet: D excription des fo.isile.s-

du terrain cre'tace de Ste.-Croix
.,

contin. Diese Fortsetzuno; gibt

nach-folgende Arten, deren anderweitiges Vorkommen in den letzten Rubri-

ken bezeichnet ist mit w = Wealden, q' = Valenginien, q-' = Neocomien

(moyen), q' =Urgonien, r' = Aptien, r^ = Albien (Gault), s' = Cenomanien.

Fg.

Formation

S. Tf.
Str.

Croix
sonst

II. Pisces {contin.).

Asteracanthus
• granulosus EG. . 98 VI 11 q' w

II. M 11 u s c a.

IJelemnites

bipartitus Cat. . «)9 — —
<i- q^

B. bicanalicuJatus^W.
pistilliformis BLT. IOÜ — q'" ql?^

semicanalicuIatusirf.IOl — rl rl

minimus LiST. . 103 13 1-9 r- ri2

Orbigiiyanus Düv. 105 — q' ql

latus Blv. . . . 106 !3 lO-Ii q- q^
binervius Rasp. . 107 13 12-13 q- q»

Nautilus (Übersicht
der Gruppen) . 110 — — — —
* iV. radiati (Über-

sicht der Arten 120 — — — —

Fg.

Formation

S. Tf.
Ste.

Croix
sonst

Nautilus

pseudo-elegans D'O. l'^sJJ^a

— j^m q

neocomiensis id. . 128 15 q- q-
jV. Varusensis id.

N. squaniosiiK Qu. prs.

Neckeranus PiCT. 132 16 — V r'

N. radiatus auct. prs.

albensis D'O. . . 134 17 —

.

r2 r-
elegans Sow. . . 136 — _ sl

Deslongchamp-
sanus D'O. . 137 — — si —

** N. lai-'viqati (Über-
sicht der Arten) 138 — — — —

Bouchardanus D'O. 142 18 1-3 r- r-

Clementinus D'O. 144 19 l-ö

C. V. Ettingshausen: Beiträge zur Kenntniss der fossilen Flora

von Sotfska in Untersteiermark (99 SS. mit 4 lith. Tfln. und 2 Tfln. in

Naturdruck <^ Sitzungs-Ber. der mathem. - naturw. Kl. der Kais. Akad.

1838., XXVIII, 471—570). Diese Abhandlung enthält eine berichtigende

Revision der früher von Unger bestimmten Reste dieser Ortlichkeit nach den

Original-Exemplaren (S. 4), eine Beschreibung der seither neu aufgefundenen

Pflanzen-Formen (S. 50), eine Zusammenstellung der Resultate (S. 75) und

eine Übersicht aller bisher zu Sotzka gefundenen Arten (S. 80), eine

Schlüssel-Tabelle der Charaktere zur Auffindung und Bestimmung dieser fos-

silen Arten (S. 87).

Wir geben eine Übersicht der abgehandelten und der schliesslich aufge-

stellten Arten mit ihren Synonymen unter Verweisung auf ihr anderweitiges

Vorkommen, wobei aber nur auf die am verlässigsten bestimmten Arten

(ersten Grades) Rücksicht genommen ist und das Vorkommen in der Eocän-

Formation (t) mit h = Häring, p = Promina, s ^= Sagor , t = Tuffer,
— das in der Miocän-Formation (u) mit « = Aix , b = Bilin,, c =
Schtceitz, f = Fohnsdorf, ö ~= Österreich, p -= Parschlug, r = Rado-

boj bezeichnet ist. Die Sicherheit der Bestimmung ist in 4 Grade ge-

schieden.
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S. Tf. Fg.

a Andcr-

c wärfs

I. THALLOPHYTA.
Fungi.

Xylomites miliarius U. . 80 —
deformis U 80 —

II. ACKOBRYA.
Filic es.

Asplenites allosuroides U. 8 —
Davallia Haidingeri n. tani ^

III. AMPHIBRYA.
Glumaoea e.

Culmites
J 4)

bambusioides ET. . (80)
Sambusium sepultwn
TJNG. (Sotzia)

Spadiciflorae.
Pandanus Sotzkianus Et. 80 —

Pr incip es.

Sabal Lamanonis HEER . 80 —
FlaieHarCa SaeringianaU.5 —
PotamogetonfoUosum U.
Phoetiicites spectabilis U.

rV. ACEAMPHIBRYA.

Coniferae.

Araucarites SternbergiGö. 80 —
Chamaeryparites Hardii

(E.) TJ 5 —
Podocarpus eocaenica U. 80 —
Taxites U 80 —

Juliflorae.

Casuarina Sotzkiana ET. 80 —
Ephedrites S. IJNG. 6 —

Betula eocaenica n. . . \c^[ 1

Quercus drymeia U. . . 80 —
lonchitis U. . . . . 80 —

Q. uroplnilla U. pars. 10 —
Q. Cyri\ .... 12 —
Samyda iorenlis, U. . 27 —

Castanea atavia U. . . 80 —
Planera Un'geri Et. . . 80 —
Ficus hydrarohos U. . . 81 —

Morloti U 81 —
jy"^u

Is?!-
Mhamnus Eridani . 38 —

laurogene n 51 1

apooynoides k. ... 51 1

Heeri n 52 1

Artooarpidium
integrifoliam U. . . 81 —

3 .

U

•r.

3 .

3 .

1 V

h p
a c

li p
b cö

*3

Atider-

wärts

S. Tf. Fg.

i 11
o t.

Artocarpidium
olmediaefolium U.

Populus crenata TJ.

leuce U. . . .

Oleraceae.
Pisonia eocaenica E. Här. 53

Pyrus sp.

T h y melea e.

Cinnamomum
lanceolatum H. .

T h
U 00

polymorphum H. . .

Scheuchzori H. . . .

Daphnogeiie
grandifolia Et., llär.

polymorpha E. . . .

D . Janceolata U.
D. paradiaica U.

Lauras primigenia U. .

ocotoaefolia ET. Wien
Lalages U

Santalum salicinumE., Sär
Acheronticum ET., Här.
microphyllum ET., Här
Osyrinuni ET., Här. .

Persoonia
myrtillus E., Här. . .

Daphnes ET., Här.
Conospermum
macrophyllum ET., Prot.

Sotzkianum ET., Prot.

Grevillea grandis Et. .

Drya?idroides gr. U.
Helicia Sotzkiana ET. .

Embothrites borealis U.

Lomatia pseudo-ilex U. .

Kniglitia Nimrodis Ex. .

Quercus N. U. . .

Banksia longifolia Et. . 57

Myrica I.V. . . . 7

M. Opliir U. . . . 8
Häringiana ET. Här. . 57 ^

Myrica H. TJ. . . 7

TJngeri ET 57
;

Myrica speciosa U. . 7 — —
.Lomatia Swanteviti XJ. 20 — —

brachyphylla n. . . 57
[Myrica uJmifoIia eto./ o

sind Banksia-Reste) \

Dryandra Uugeri ET. . 82 — —
Co7npionia dryandroides\] . 8 — ^

Dryandroides
angustifolia XJ. . . . 82 — —

(19)
hakeaefolia U. . . . J^qf

acuminata ET. . . . 82 •— —
Contortae.

Noteiaea eocaenica ti. . 5S 2 <!.

(18)

ms
81 -

81 -

.54 -

54 -

.55 -

54 -

56 -

56 -

.55 -

55 -

82 -

19 -

82 -

521/

<S2i
82 -

S) -

II -

hp s

00
OD

4

3
3
3
3

1 T h
1 T h

5 T hpst
'(U cf

l T h p

1 T h

l

l

4

4

3

3 .
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pq Amlürw

S. Tf. Fg.

Apoeynophyllum
Sotzkianum ET.

.* LaiLrus
agathophyfhtm U.

oclirosioides n. . . .

P e rs ona tae.

Bignonia eocaenica n. .

P eta 1 antha e.

Myi'sine draconum U.
Sapotacites

sideroxyloides ET. . .

S. tnimusops ET.
minor ET
Pyrus minor U. . .

Yaccinioides ET., Ilär.

Ungeri n
Bumelia Oreadum U. (jpi

82 -

18 -

i58>

<82J
2 3

83
4S
61
61

)83
Andromeda protogaea U. 83

A. vaccinüfoUa U. . 25

(? A. tristes)

Vaccinium
Aclieronticum U. (jars.) 25
Ariadnes IJ. .... 83

Disoanthae.
Paiiax longissimum U. . 83
Cissus Heeri 91. ... 62

Stiriacus ET. ... 63
3 3,4

2

C orni culat ae.

Ceratopetalum
Haei'ingianum ET. . . 64 — —

Weinmannia
Sotzkiana E. . . , . . 83

CelastrusdiibiiisTi.ps. 35
Euröpaea Et. . . . 64
Zanthoxylum E. U. . 40

,

C o 1 u m n i f e r a e.

Dombeyopsis tiliaafolia U. 83

Sterculia talDrusca U. . 5o?'(00

)

Ficus caricoides TJ. . 15 — —
Platanus Sirii U.
Acer SoizJcianus (folia) 29

laurina n 65

G u-t tifer ae.

TernstroemiaproductaET. 83

Ao era.

Tetrapteris
Harpyarum TJ. pars . 31

Hiraea Ungeri n. . . .67
Banisteria Sotzkiana n. 68
Cupauia juglandlna n. . 66
Dodonaea Sotzkiana n. . 67

2 1

46,Y
3 5
32,6

Erangulaceae.
Celastrus Persei TJ. . . 84 —
Aeoli ET. Sär. . . 84 —
Andromedae U. (pars) 33 —

C. duhitis TJ. prs.

oreopliilus TJ. {excl.fol.) 34 —

3 . .

IT«
1 TJ r

2 . .

\ t p

3 .
-

3 . .

1 T s
9

.3
'. '.

3 . .

3 . .

3 . .

I . .

X ü g

S. Tf. Fg.
2 ? —

Celastrus
Sotzkianus ET. ... 69

C. orcophitus TJ. 2"'*-

protogaeus Et. Rar.

elaeuus TJ. (pars) .

69

84
69pygmaeorum ET.

liuriieHa p. TJ.

Elaeodendron degener E. 84 — —
myricae'orme w. ... 68 3 7

cassinioides w. ... 68 3 1

Rhamnus aizoon TJ. . . 84
juglandiformis ET. . 70 — —

Tetrapteris Harpyarum
TJ. pars.

Prunus j. TJ. . . .

alpliitonioides ET. . .

Ceanothus zizyphoides TJ.

lanceolatus TJ. . . .

Zizyplaus Druidum Et.
Melastomitcs Dr. TJ

? XJlmus prisca TJ.

47
70 4 5
84

8«
84
)13
543

Ter etiinthine ae.

Juglans elaenoides TJ. . 84 —
EngeUiardtia Sotzkiana E. 71 —

CarpinusprodiLctaJS.ps.X'i —
C. macroptera U. . . 12 —

Ehus prisca ET. Här. . 7t —
IiydropJiila Et. . . )fi!;|~'

Juglans h. TJ. . . . 39 —
Oaly ciflo r ae.

Getoniae
petraeaeformis TJ.|(^ra.]

&. grandis TJ. . .

maoroptera TJ. {prs.) .

Apoeynophyllum,
lanceolatum TJ.

Terminalia
Fenzliana TJ. (prs.)

Hiraea Hermis
(fructus) TJ. . . .

Ehizophora
thinophila ET. Här. .

40 —
42 —
41 —

32

72

72 4 1

Myrtiflo r ae.

Callistemon
eocaenicum E. . . .

Callistemophyllum
Yerum ET. Här.

, . .

diosmoides ET. Här. .

Eugenia ApoUinis TJ. .

Aizoon TJ

Eucalyptus Oceanica TJ.

Eosiflorae.
Amygdalus..pereger TJ. . 85 —

Leguminos ae.

Oxyloliium pultenaeoides -2.73 4 3
Phaseolites

or"bicularis TJ. {prs.) . 47 — —
eriosemaefolius TJ. 85 — —

Daibergia prtmaeva TJ. . 85 — —
podocarpa U. ... 85 — —
eocaenica ET. . . . 73 — —
Protamyris e. TJ. 39 — —

1 T ^

3
1 TJ p

3

1 T h

1 T r

1

72 2 . . .

72 3 . . .

85 - - 2 . . .

85 3 . . .

85 1 T hp
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•q Anderw.
"**

^iidorw.

" i 5 d

3 S -^
X

S. Tf. Fg.
•1 'Z :5

S. Tf. Fg.
arj Ca S

Palaeolobium Cassia

Sotzkianum U. - • .85 •2 . . . phaseolites U. [prs.) 48 — — 3
heterophyllum U. .85 'l . . . Diospyro/smyosotUV.iAh'li — — —

Sophora Europaea U. .85 •2 .' '.

'. MalpighiaMrum
Caesalpinia Norica TJ. .85 t T « . lanceolatvm U. .31 — — —
Gleditschia GetoniamacropteraV.pAX — — —

Celtlca U. ... .85 2 . . . Acacia Sotzklana U. . 85 ^— — 3

Cassia hyperborea U. .85 ,5 T hp>
(V g r

microphylla U. . . . 85
Parschlugiana II. . . 85 1 U . g

C. Berenices U. . .48 caesalpiniaefoUa Et. . 74 4 2 1
Feroniae ET. Här. .73 I T Ä '. Mimosites palaeogaea IT. 85 1

Unbestiinmbar sind folgende ÜNGER'sche Arten : Halochloris cymodoceoides,

Ficus Morloti 5 F. degener (eine Celastrinee) , Daphnogene melastoniacea,

Laurus Lalages, Lomatia synaphaeaefolia, Myrsine Chaniaedrys (Leguminose),

Rhododendron Uraniae , Malpighiastrum byrsonimaefolium (Blätter zu den

Sapotaceen), Tetrapteris Harpyarum (Blätter verschiedener Familien). Ce-

lastrus oxyphyllus (Blätter verschiedener andrer Arten) , Evonymus Pythiae

(verschiedene Blätter), Hex sphenophylla (eine Banksia-Art), Melastomites

Druidum, Pyrus troglodytarum (Blätter verschiedener Familien) , P. Theo-

broma, P. Euphemes (Sapotaceen-Blätter, verschieden von P. Euphemes von

Parschluff), Dalbergia primaeva, Glycirrhiza deperdita.

Der bestimmten Arten sind 134 aus 75 Sippen; die Proteaceen und Legu-

minosen vorwaltend vertreten; Araucarites Sternbergi und Eucalyptus Oce-

anica mit die grössten Massen liefernd. 37 Arten sind den Sippen nach

verlässig bestimmt (1. Grad), die übrigen nur mit abnehmender Gewissheit

(2.—4. Grad). Unter der ersten und hauptsächlich massgebenden sind 10

eigenthümlich, und von den 27 andern sind 24 aus eocänen und 12 aus uiio-

cänen Florulen anderwärts bekannt, mithin nur 16 ausschliesslich eocän, 4

ausschliesslich miocän, 8 gemeinsam. Am ähnlichsten ist die Florula von

Häring, welche 17 Arten mit Sotzka theilt. Die grosse Verwandtschaft,

welche Unger zwischen Sotska und dem miocänen liadoboj gefunden, beruht

auf irrigen Bestimmungen. In der jetzigen Welt zeigt die Flora von Neu-

holland die meisten übereinstimmenden Formen (wie Häring und Monte

Promina).

Die 2 Tafeln Naturdrücke bieten Blätter lebender Arten, welche als

nächste Verwandte der lithographirten fossilen Blatt-Formen erscheinen.

C. V. Ettingshausen : über die Blatt-Skelette der Apetalen,

eine Vorarbeit zur Interpretation der fossilen Pflgnzen-Reste (92 SS., 51 Tfln.

in Naturdruck, 4" <C Denkschrift, d. mathem.-naturwiss. Klasse d. Kais. Akad.

d. Wiss. XV, 1858'). Der Vf. benützt die Gelegenheit, welche ihm seine,

Stellung in Wien gewährt, trefflich, um uns mit einer immer grösseren Anzahl

von Blatt-Skeletten aus den verschiedensten Pflanzen-Familien sowohl zu
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deren Stiidinm an und für sich, wie als Grundlage zur Vergleicluin«,' mit den

fossilen Pflanzen bekannt zu machen. Er gibt in vorliegendem Tracht-Werke

allgemeine Erörterungen über die Beschaffenheit des Blatt-Skelettes bei der

Klasse der Apetalen überhaupt und bei ihren einzelnen Familien und Sippen

mit wohl 250 Arten im Besondern, als Erläuterung der durch Natur-Selbst-

druck erhaltenen Blatt-Zeichnungen, deren oft 2—3—4 von einer Art sind.

Diese Arbeit wird für die oben genannten Zwecke eben um so un-

entbehrlicher, als die Einzclnheiten der Nervation in der That augenfälliger

sind als in der Natur selbst, als es unmöglich ist alle Details, auf die es

ankommt, durcb blosse Beschreibungen auszudrücken, und als es sich ferner,

herausstellt, dass selbst dann, wenn man auch die letzten Feinheiten der

Struktur erreicht, noch immer grosse Ähnlichkeiten zwischen Blättern von mit-

unter weit von einander entfernten Familien bestehen, wie denn auch andrer-

seits in einer einzigen oder in nahe verwandten Familien mitunter ziemlich

abweichende Blatt-Skelette zu finden sind.

Zu gleichem Zweck eignet sich auch die schon früher erschienene Arbeit

des Vfs. über die Nervation der Blätter bei den Ceiastrineen (41

SS., 10 Tfln. in Natur-Druck, aus gleichen Denkschriften XIII, 1857 abge-

druckt) und über die Nervation der Bombaceen (14 SS., 11 Tfln.,

eben daher Bd. XIV, 185S') und werden da, wo es sich um gründliche iund

verlässige Bestimmung fossiler Dikotyledonen-Blätter handelt, nicht wohl zu

entbehren seyn. Glücklicher Weise gelangen sie einzeln in den Buchhandel.

C. v. Ettingshausen : ein Vortrag über die Geschichte der

Pflanzeil-Welt (57 SS., 5 Tfln. 8". Wien 1S58). Wir lernen die Be-

schafl'enheit der jederzeitigen Flora unmittelbar aus der Untersuchung der

fossilen Reste kennen. Art und Vorkommen der fossilen Pflanzen, mit denen

jetzt lebender verglichen, geben uns Aufschlüsse über die jederzeitigen Lebens-

Bedingungen in der Beschaffenheit ihrer Heimaths-Gegenden, und namentlich

zeigt das Zusammenvorkommen mancher Pflanzen-Formen in einerlei Fund-

stätten, dass Ebenen, Mittel- und Hoch-Gebirge- nahe beisammen und nächst

diesen Fundstätten bestanden haben müssen, um diese verschiedenen Formen

hervorbringen zu können. Die Pflanzen-Reste, welche wir finden, gehören

grossentheils Holz-Arten an; über das einstige Vorhandenseyn von Hölzern

und Kräutern aus zuweilen noch nicht fossil gefundenen Familien sprechen

manche Insekten, wie (nach Heer in der Schweit-s und zu RadoboJ) Aphro-

phora spumifera für Weiden und Pappeln, eine Lytta für Oleaceen, eine Cicada

Amathion für Eschen, so wie viele Mycetophiliden für Fleisch-Pilze, ein Lixus

für Wasserschirling- artige Umbelliferen, eine Cassida für gewisse Synan-

thereen, eine Clythera für Klee-artige Gewächse, ein Pachymerus für Echium,

ein Lygaeus für Asklepiadeen, eine Lema für Lilien u. s. w. *.

* Das Vorkommen unserer Lytta veslcatoria auf Fraxinus, Ligustrum und Lonicer.i

zugleich deutet doch an , dass man mit solchen Schlüssen nicht immer allzu-sicher ist ;
—

wie anderntheils ganz unscheinbar Yerschiedene Thier- und Pflanzen-Arten unserer Zeit

sich im Klima gegenseitig gänzlich ausschliessen , — oder auch dieselben Arten bei den

Antipoden (viele Europäischr Arten in NntJiolland) wiederkehren können. BR.
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Der Vf. durchgeht nun die Htiupt- Perioden der Erd-Bildung, charak-

terisirt die Vegetation einer jeden und zeichnet schliesslich deren Eniwicke-

lungs-Gang im Zusammenhange. Mit besonderem Interesse verweilt er bei

dem Nettholländischen Gesammt-Charakter unseret" Europäischen Kreide-

und Eocän-Flora, ohne noch einen Schlüssel dafür finden zu können; -^

während das jetzige Vorkommen von alpinen Pflanzen-Arten hauptsächlich

in manchen Moor-Gegenden unserer Ebenen vielleicht aus einer voraus-gegan-

genen kälteren Zeit, der Eis-Zeit, ableitbar ist?

In einem Anhange charakterisirt E. „die wichtigsten Leit-Pflanzen der

Tertiär-Formation, verglichen mit den Pflanzen-Formen der Jetztzeit" (S. 37 ff.)

und theilt 54 Arten Blatt-Abdrücke theils zwischen dem Texte und theils

auf den 5 Tafeln zur Erläuterunff mit.

J. Leidy : einige Reste ausgestorbener Fis c h e QProceed. Acad.

Philad. 1S37, IÄ\ 167). Es sind

1. Hadrodus priscus n. g. sp. L. 167. Ein Knochen-Stück mit 2

Zähnen, von einem Pycnodonten wie Placodus abstammend, aus einer Kreide-

Ablagerung von Columbtis, Tippah-Co. in Mississippi.

2. Fhasganodus dirus n. g. sp. L. 167. Ein Zahn-Bfein mit inne-

sitzenden Zähnen, im Sandstein aus Nebraska., wohl auch der Kreide-Forma-

tion angehörig: wahrscheinlich einem Scomberoideh wie Enchodus verwandt.

3. Turseodus acutus n. g. sp. L. 167. Ein linkes Zahn-Bein mit

Zähnen, wohl einem Ganoiden gehörig, aus der Nähe von Belonostomus oder

Eugnathus ; — aus triasischem [oder vielmehr permischem] Gestein von

Phoenixville, Chester-Co., Pa.

4. Pycnodus robustus n. sp. L. 168. Ein grosser Zahn, aus sogen.

Grünsand von New-Jerscij.

Th. Ebray: Ergänzungs-Täfeichen am Scheitel von Colly-

rites {Bull. geol. 185S, XV, 268—271,302, Figg.). Manchen Echinoideen-

Familien fehlt bekanntlich das fünfte oder hintre Genital-Täfelchen im Scheitel-

Apparat; bei den Echinoconiden und Echinobrissiden dagegen ist es nur

klein und undurchbohrt vorhanden und als „Ergänzungs-Täfelchen" bezeichnet

worden. Der Vf. weiset es nun auch an Collyrites Nivernensis Ebr. aus dem

oberen Bathonien von Nevers, an C. analis Dsm. und an Hyboclypus gibbe-

rulus Ag. nach, wo es veränderlich an Form zwischen den mittein Augen-

und hinteren Genital -Täfelchen liegt. Doch ist es nicht an allen Exemplaren

srleich deutlich zu erkennen.

Th. Ebray: Centroclypus eine neue E chiniden-Sip pe (a. a. 0.

482—484, Fig.). Ein Galeride. Form niedergedrückt. Warzen klein, gekerbt,

durchbohrt, nicht reihenständig. Poren einfach-paarig. Apikal-Apparat kom-

pakt, aus 5 Augen-Täfclchen, 4 Genital- und 2 kleinen Ergänzungs-Täfelchen.
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After auf der Oberseite in einer liefen Furche. Fülilcr-Oänjre pfcriule oder

schwach wellenförmig verlaufend. Mund ohne Einfassung, unregolniässig

lOseitig. — Ergänzungs-Täfelchen sind bis jetzt nur bei Echinoconiden und

Echinobrissiden vorgekommen, wo sie nach aussen liegen und alle Tafelchcn

sich um den fast zentralen Madreporen-Körper ordnen oder mit dem rechten

vordem Genital-Täfelchen verschmelzen. Bei Collyrites ist das übefzählige

Tälelchen an der Seite gegen den After [?] gelegen und von den Augen-

und Genital-Täfelchen umgeben, und eine solche Lage haben die 2 Tafelchcn

auch hier, wo sie von den Genital-Täfeichen gleichfalls umschlossen sind. —
Das Fossil hat äusserliche Ähnlichkeit mit Hyboclypus, wo aber der Apikal-

Apparat lang-gezogen statt kreisrund, und die Fühlergänge bognig sind; —
und mit Desorella und Nucleopygus, wo aber der After nicht in vertiefter

Furche liegt. Im Entrochen-Kalk [?] von Grenotiille [?].

N. Lawrow: zwei neue As aphus -Arten im Peter-^burger Silur-

Kalke (Erman's Archiv 1859, XVIIl, 315—318, Tf. 3). Es sind

A. delphinus Lw. 316, Tf. 3, Fg. 1—3
(

. T^ 1 , • T o^« a^n r. T- .. ,.
von Ropscha.

A. Kowalewsku Lw. 317, Tf. 3, Fg. 4—6 )
'

L. Lesquereux: neue Arten fossiler Pflanzen aus Anthrazit

und Steinkohle Pennsylvaniens (^ Sillim. Journ. 1858, 2., XXV, 286).

Der Vf. beschreibt im Journal of the Boston Society of Natural History

{VI, 409 ff.) 106 neue Arten. Im Ganzen hat er über 200 Arten dort gefunden,

wovon 100 mit Europäischen übereinstimmen, 50 sich wahrscheinlich bei

Entdeckung besserer Exemplare ebenfalls als schon bekannte ergeben dürften,

die übrigen alle wenigstens den Europäischen Formen der Kohlen-Flora

sehr nahe stehen. Die neuen Arten sind : Calamites 2 , Asterophyllites 5,

Annularia 1, Sphenophyllum 2, Noeggerathia 3, Cyclopteris 5, Neuropteris

13, Odontopteris 2, Sphenopteris 8, Hymenophyllites 3, Pachyphylluni 5,

Asplenites 1, Alethopteris 5, Callipteris i, Pecopteris 7, Crematopteris 1,

Scolopendrites 1, Caulopteris 2, Stigmaria 5, Sigillaria 9, Lepidodendron 10,

Lepidophyllum 6, Brachyphyllum 1, Cardiocarpum 3, Trigonocarpum 1, Rhab-

docarpum 1, Carpolithus 3, Pinnularia 5. Nur

Pachyphyllum ist eine neue Sippe. Wedel gross, dick, häutig, breit

Ei- oder Lanzett-förmig , unregelmässig gelappt oder fiederspaltig , aus der

Wurzel oder einer dicken Spindel kommend; Einschnitte kurz, lanzettlich,

stumpf, oder lang linear-bognig ; Nerven dick, zusammengesetzt, am Grunde

parallel, oben auseinander und einzeln in die Lappen eintretend oder ganz

verschwindend. Schizopteris lactuca Stb. gehört dazu.

L. Lesquereux: die fossilen Pflanzen der Kohlen-Formation
in den Vereinten Staaten, mit Beschreibung der neuen Arten in der Samm-
lung des wissenschaftlichen Vereins zu Pottsville, 24 SS. 8''. mit 2 Tfln.,
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1858 (> SiLLiM. Journ. 1858, [2.] XXVI, 112-113). L. zählt alle be-

kannten Kohlen-Pflanzen Nord-Amerika's auf und beschreibt die neuen; der

ersten sind 300, doch sind später schon wieder 50 gefunden worden und,

wenn man alle Sammlungen durchgeht, dürfte man 400 im Ganzen flnden.

Er unterscheidet die Kohlen-Fiötze von Gates und Salem bei Pottsville und

die /'ovHcroy-Kohle im Ohio-Staate (welche einige Arten mit den vorigen ge-

meinsam hat) mit allen darüber gelagerten Plötzen als oberen (o), alle

darunter gelegenen Schichten als unteren Theil (u) der Kohlen-Formation.

Zum ersten gehören auch die „Red-ash-" und die „Gray-ash-", zum letzten

die „White-ash"-Kohle Pennsylvaniens. — Das Verzeichniss enthält:

A. Neuropterideae: Laub gefiedert oder doppelt gefiedert ; Sekundär-

Nerven entweder aus einem aufwärts verschwindenden Mittelnerven oder

unmittelbar aus der Basis entspringend und sich verästelnd.

1. Noeggerathia : 6 Arten aus dem Old red Sandstone.

2. Odontopteris : 7 Arten, meist aus u.

3. Dictyopteris : 1 Art aus o.

4. Cyclopteris flabellata Brgn. = Whittleseya elegans Nb. aus u.

5. Nephropteris : 8 Arten hauptsächlich aus o , die meisten auf grossen ab-

geiallenen Blättchen beruhend, welche rings um den Hauptstiel oder die

Spindel von Neuropteris stehen.

6. Neuropteris: 27 Arten aus mittler oder o. Kohle.

B. Sphenopterideae: Laub 2—3i'ach fiederspaltig oder 2—3fach ge-

fiedert; Blättchen meist gelappt, zuweilen ganz: Nerven fiederartig gegabelt,

der nur wenig auffallende Hauptnerv bognig; die Seiten-Nerven nach jeder

Richtung schief ansteigend, einfach oder am Ende gegabelt.

1. Sphenopteris : 27 Arten; die mit ganzen Fiederchen aus u, die gelappten

aus 0.
,

2. Hymenophyllites: 8 Arten, wovon 2 aus u; die 6 anderen, von vielen

Autoren meistens zu Schizopteris gestellt, aus o.

C. Pecopterideae: Wedel einfach?, 2—Sfach gefiedert, oder 2—3-

fach fiederspaltig ; die Fiederchen mit ganzer Basis an der Spindel sitzend

und zuweilen mit einander vereinigt. Mittelnerv deutlich ; Seiten-Nerven mehr

und weniger schief daraus entspringend, einfach oder gabelig.

1. Asplenites: 1 Art aus o.

2. Alethopteris : 15 Arten in u und o.

3. Callipteris : lArt.

4. Pecopteris: 25 Arten in o, weniger in u. -

D. Aus zweifelhafter Familie.

1. Crematopteris : 1, u. 4. Cannophyllites : 1, o.

2. Scolopendrites: 1, u. 5. Cordaites: 1, o.

3. Schizopteris: 1, u.

E. Asterophylliteae.: Kräuter und Bäuine, diese meistens längs-

gestreift.

1. Sphenophyllum : 9, u, o. 3. Asterophyllites: 9, o.

2. Annularia: 4, meist o. 4. Calamites: 14, u, o.



F. Stämme'.

1. Caulopteris: 3 aus u. 6. Lepidodendroii: 18, u.

2. Diplotegium: 1, u. 7, Lepidophloyos: 2, u.

3. Stigmaria: 7, u, o.' 8. Ulodendron: 2, u.

St. ficoides : von unten bis oben. 9. Megaphyllum : 1, u.

4. Sigillaria: 37, meist u. 10. Knorria: 3, u.

5. Syringodendron : 3, u, o.
'

G. Früchte.

1. Lepidophyllum : 7, u. 5. Rhabdocarpus : 3.

2. Lepidosti'obus : 4, u. 6. Trigonocarpum: 7," meist u.

3. Brachyphyllum : 1, u. 7. Carpolithes : 10, u.

4. Cardiocarpuni : 9, u.

TiiiOLLiERE : über die fossilen Fische von Bugey und die Anwen-

dung der CuviER'schen Methode auf ihre Klassifdiation {Bullet, geol. 1858,

[2.\ XV, 782—793). Das zweite Heft vom Werke des Vf's. über die fos-

silen Fische des Bugey mit 12 grossen Tafeln ist der Vollendung nahe.

Wir werden dessen Inhalt nach seinem Erscheinen angeben. Mehre der

Arten im lithographischen Kalke des Bugey, welcher unter dem Coral-rag

liegt, sind identisch mit solchen, welche Egerton in der VI., VII. und IX.

Dekade des Geological Survey aus dem Purbeck-Kalke bekannt gemacht

hat , der bald über Coral-rag , bald über Kimmeridge-Thon und bald über

den kalkigen Sanden von Portland lagert; sie haben sich mithin während

der Bildungs - Zeit zweier .Iura -Stöcke erhalten. Es sind Histionotus

angularis, zwei PI europh olis-Arten, Megalurus Damoni und M.

Austeni, wovon' jedoch die zuletzt genannte Art eher zu des Vfs. neuer

Sippe Attakeopsis zu gehören scheint.

Alle Fische der Jura-Fauna sind entweder Selacier (Rajae, Squali, Chi-

maerae) oder Malacopterygii abdominales im CuviER'schen Sinne, nur mit z.

Th unvollständig verknöcherter Wirbelsäule, den Übergang von den Lepido-

stei zu den Sturiones bildend. Dagegen scheint es noch keine Cyprinoiden und

Siluroiden aus jener Klasse früher als in der Tertiär-Zeit gegeben zu haben,

so dass hauptsächlich die Clupeoiden es sind, durch welche sich die Mala-

copterygii abdominales beider Faunen verbinden. Während einige jurassische

Sippen sich den Salmen und Hechten durch die Knochen-Bildung zu nähern

scheinen, gehört die Mehrzahl der Sippen jener Zeit zu denjenigen Malaco-

pterygii abdominales, welche Ganoidcn-Schuppen und eine z. Th. knorpelige

Wirbelsäule besitzen, aber aus unseren heutigen Meeren und Flüssen gänz-

lich verschwunden sind.

Ohne dem Vf. in die Einzelnheiten seiner ferneren Betrachtungen folgen

zu können, geben wir dessen Zusammenfassung wieder, wo er sagt:

1. Cuvier's ichthyologische Methode steht in besserer Übereinstimmung

mit der Organisation der Jura-Fische, als die AcAssiz'sche.

2. Alle Fische dieser Periode, welche nicht Selacier, sind Malacopte-

rygii abdominales, doch die Sturionen aus Cuvier's Chondropterygii unter
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dieser lelzlcn Klasse iiiitzuljen;reifon, deren fossilen Sippen in der That einen

alliiiäliliclicn Übergang von den Teleostei zu den Chondrostci dnrstellen.

3. Unter den Malaoopterygii abdominales der Jura-Zeit hat 5nan bis jetzt

noch weder Siluroiden noch Cyprinoiden , sondern nur Clupeini und Esoces

gefunden; manche Sippen dieser Familien zeigen eine dünne Schmelz-Schicht

auf ihren Schuppen , zuweilen auch Stütz-Schuppen auf dem Flossen-Rande,

einen Übergang zu den ächten Ganoiden begründend.

4) Diese Ganoiden dürfen nur als eine Unterabtheilung der Ordnung der

Malacopterygii abdominales betrachtet werden und bloss solche Sippen in

sich schliessen, welche entweder dicke Schmelz-bedeclcte Knochen-Schuppen

oder eine unvollständig verknöcherte Wirbelsäule besitzen, daher drei ver-

schiedene Gruppen bilden, a. Gan oidei h olost ei Müll., welche in der

Jura-Zeit noch nicht vorkamen, aber in der jetzigen Schöpfung auf zwei

Sippen, Lepidosteus und Polypterus beruhen. b. Ganoidei chondro-

rachidei, mit halb-knorpeliger Wirbelsäule, welche — im Gegensatze zu

vorigen — in den sekundären und älteren Ablagerungen zahlreich und manch-

faltig gewesen sind, heutzutage aber fehlen, c. Ganoidei chondrostei

Müll, unsrer Flüsse: die Accipenseriden Agassiz's, von welchen zwar auch

eine Wirbelsäule im Lias zu Lyme Regis jrefunden worden seyn soll, wovon

aber weder eine Beschreibung noch eine Abbildung besteht.

5. Die zweite dieser Gruppen (b.) , welche schon gegen 40 jurassische

Sippen in sich begreift, ist ohne Zweifel die wichtigste. Eine Eintheilung

dieser Sippen in eine kleine Anzahl wohl begründeter Familien, nicht nach

einem oder zwei Merkmalen allein, sondern nach ihrer gesammten Organi-

sation, wäre sehr verdienstlich, aber noch zur Zeit nicht durchzuführen;

vielleicht dass die fortgesetzten Nachforschungen im Bugey später noch er-

wünschte Materialien dafür liefern. Nachdem die Accipenseriden zu c. ver-

wiesen worden, bleiben zwar noch 4 Familien übrig, in welche Agassiz

bereits alle Sippen der Gruppe b untergebracht hatte, die Pycnodontae, Coela-

canthi, Sauroides und Lepidoides. Unter diesen mögen die Pycnodontae
Anerkennung verdienen, wenn man nämlich die auf trügerische und unge-

nügende Analogie'n hin damit verbundenen Sippen Platysomus, Tetragono-

lepis und Phyllodus ausscheidet und dann diese Familie besser charakteri-

sirt. Die Coelacanthi vereinigten mit der jetzt lebenden Sippe Sudis noch

den Glyptolepis leptoptetus des Alten rothen Sandsteins und den Coelacan-

thus granulosus aus dem Perm-Gebirge, drei zu ungleiche Typen, um sie in

einer Familie unterbringen zu können. Dagegen würde dieser letzte mit

Macropoma der Kreide und Undina des Jura's eine ganz natürliche Familie

geben, welche der Vf. Orthocoel acanthi zu nennen vorschlägt, um
Verwechselung zu vermeiden. Endlich bleiben aber noch die zwei Familien

Sauroides und Lepidoides mit der 31elirzahl aller Sippen übrig, ganz

künstliche Gruppirungen, worin Lepidotus und Pholidophorus, wie Megalurus

und Macrosemius neben einander stehen, obwohl sie sehr verschieden von ein-

ander sind, während die zwei zuletzt genannten von Notagagus und Propterus

getrennt erscheinen, welche sich doch nur durch die mittle Unterbrechung

<ler Rücken-Flosse und die theilweise Verlängerung ihrer Strahlen davon unter-
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Rchcidon. So stehen auch Thrissops und Pachyconnus mil Polyplerus und

Lepidosteus in einer Familie beisammen, obwoiil sie nach J. MiJLLER sehr

weit verschieden sind.

,

Auch Pictet's Klassifikation!, scheint dem Vf, keinen Vorzug vor der

CuviER'schen zu haben.

V. Strombeck: Myophoria pes-anseris Schlth. sp. gehört wenig-

stens im NW. Deutschland der Lettenkohlen-Gruppe an, und nicht dem vs'irk-

lichen Muschelkalke. Das ergibt sich bei Lüneburg vv^ie im Braunschweigi-

schen ivfo sie 4" lang wird) nicht allein aus ihrer geologischen Lagerung,

sondern auch aus ihren Begleitern , welche an beiden Orten fast dieselben

sind, nämlich

:

Schafu-eide bei Lüneburg. Königslutter u. Hoyersdorf hei Schöningen.

Myophoria transversa Bornem. Myophoria transversa Bornem.

„ Struckmanni n. sp. p. 85. „ Struckmanni n. sp. p. 85.

Pecten(Avic.)AlbertiiGiEB. (nur zu L»m.) Myacites Letticus Bornem.

Gervillia socialis Schlth. (? Cyclas keuperiana Qu. ähnlich).

Lingula tenuissima Br. Lingula tenuissima Br.

Posidonomya minuta Br. Posidonoraya minuta Br.

L. Barrett: über Atlas und Axis des Plesiosaurus (Ann. sc.

nat. 1858., 361—364, Tf. 13). An einem sehr jungen Individuum haben sich

diese 2 Wirbel noch unverwachsen gezeigt, was den Vf. veranlasst sie sehr

ausführlich zu beschreiben und abzubilden und mit denen andrer Arten zu

vergleichen. Die vordre Gelenk-Fläche des Atlas ist aus 4 Knochen zusammen-

gesetzt, unter welchen das Os odontoideum der bedeutendste ist. Er stimmt

mit dem der Krokodile darin überein, dass seine Neurapophysen von dem

Keil-förmigen und dem zentralen Knochen getragen werden ; doch ist eine

Anlenkung von Pleurapophysen der Rippen an diesen Wirbel nirgends zu

erkennen; am Axis sind Hals-Rippen an den Wirbel-Körper angelenkt , in

allen anderen Beziehungen entspricht auch er dem Krokodilier-Axis.

Fr. Rolle: einige neue Acephalen-Arten aus den unteren
Tertiär- Schichten 0.^terreichs und Steyermarks (Sitzber. d. mathem.-

naturw. Klasse d. Wien. Akad. XXXV, 193—210, Tf. 1, 2).

S. Tf. Fg.

Teredina Austriaca n. 193 1 1,2 Neiilengbach,Starzing: Glanzkohle des

Wien. Sandsteins.

Venus incrassata Sow
j ^g^ ^ 3 j

blaue sandige
var. Ätinaca

) ) Mergel.

Kucula Zollikoferi 203 1 4 St. Nicolai bei Tü/fer : Nulliporen-Kalk.

Ostrea fimbrioides 204 2 1-3 iflölkJmTullnerBecken: Oligocäner Sand.
0. digitalina (Eicnw.) Hörn, pars
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D. Verschiedenes.

Ratzeburg: über den Arten-Reichthum der Holz-Vegetation
(Pfeil's Krit. Blatt. 1858). Der Vf. berichtet uns, dass er auf der Bramburg

im Soilinger Wald nur 14, auf ganz Rügen nur 24 Arten, dagegen aber

>yeiter südwärts eine merkliche Zunahme der Zahl der Holz-Gewächse auf

engem Räume gefunden und in einem einzigen Forstorte am Ende des

Genfer See'*, Chillon gegenüber, die erstaunliche Anzahl von 47 wilden

Holz-Arten gezählt habe, Nadel- und Laub-Hölzer mit Einschluss der Erd-

Sträucher(Haiden, Vaccinienu dgl.) Alles zusammengerechnet. —Wir brauchen

indessen nicht so weit Süd-wärts zu gehen , indem wir hier allein auf einer

1 Yj Stunden langen Strecke des Neckar-Thaies in dem 1 Stunde breiten

Forst-Reviere Ziegelhausen, welches auf der rechten Seite der Thal-Strecke

hinzieht, 50 und, wenn wir einen eben so breiten Wald-Streifen auf der andern

Seite des Thaies hinzurechnen, etwa 55 Holz-Arten nachweisen können, falls

wir nämlich die Strauch-Weiden und die Rosen-Arten, wie der Vf. dort, so

auch hier nur zu je 1—2 Arten berechnen. Dabei sind die 2 Linden-Arten,

Ligustrum vulgare. Hex aquifolium und armsdicke Clematis vitalba, deren

Vorkommen bei Chillon er so sehr hervorhebt. Ein Umkreis von zwei Stun-

den um die hiesige Stadt würde ohne die eingeführten Arten wohl 70 und mit

Einschluss der Weiden-, Rosen- und Ginster über 100 Arten liefern. — Für

uns haben diese Bemerkungen ein Interesse gegenüber den Beobachtungen

von 100—120 Arten Blätter von Holz-Pflanzen , die man schon in mehren

Örtlichkeiten Deutschlands in einer einzelnen Miocän- oder Pliocän-Schicht

auf einem ganz kleinen Räume beisammen gefunden, und deren Vereinigung

man trotz der vortretflichen Erhaltung der Blätter durch Zusamraenschwem-

mungen aus ganzen Provinzen erklären zu müssen geglaubt hat.

E. Petrefakten-Handel.

F. C. Ubaghs in Valkenburg bei Maastricht verkauft Petrefakten-Samm-

lungen aus den obersten Kreide-Schichten von Maastricht und Folx-les-caves

in Belgien (Systeme Maastrichtien Dumont), der weissen Kreide JAmburgs

und dem Grünsande.

100 Spezies zu 50 Frcs. 250 Spezies zu 150 Frcs.

150 „ „ 70 „ 300 „ „ 200 „

200 „ „ 100 „

Dann Foraminiferen (Polythalamien) der Maastrichter und der weissen

Kreide wie des Grünsandes als sauber eingefasste Präparate, jedes Präparat

in mehren Exemplaren und wo-möglich Anschliffen, um die innere Struktur

dieser Körperchen zu zeigen. 50 Präparate zu 50 Frcs.
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nur tlass an einigen der kleineren die Schwimmhaut deutlicher abgedrückt

ist. Doch könnten diese und alle anderen Fährten, welche der Vf. dort ge-

sehen, von einer Thier-Arl abstammen.

Die ansehnliche Länge der Krallen-Phalange und die beträchtlichere

Grösse der Vorderfährlen scheint diese Fossilien von denen unsrer lebenden

KroUodilier und Chelonier? zu unterscheiden. In keinem Falle gehören sie

Chirotherium an; mit Chelichnus stimmen sie etwas besser überein. Die

Länge des Eindrucks der Krallen-Phalangen würden der ansehnlichen Länge

der oben erwähnten Krallen-Phalangen von Stagonolepis wohl entsprechen

;

doch scheint diese noch etwas schlanker zu seyn. Die Zahlen der Zehen

sind wiej^bei den Krokodiliern.

Akademische Petrefakten-Sammluno: in

Heidelberg.

Nachdem das Vorhandenseyn meiner Privat-Sammlung von Petrefakten

als Hinderniss für die Anlegung einer Petrefakten-Sammlung der Universität

erklärt worden, habe ich dieses Hinderniss beseitigt: eine Petrefakten-

Sammlung existirt hier nicht mehr. Es wird daher meine nächste Sorge

seyn eine solche so rasch, als es mit vorerst sehr bescheidenen Mitteln mög-

lich ist, für die Universität zu gründen. Da sie ab ovo zu beginnen hat, so

würden charakteristische Exemplare jeder Art von insbesondere thierischen

Versteinerungen für sie willkommen seyn. Nachdem mir schon früher mehre

Freunde für solchen Fall ihre uneigennützige Mitwirkung auf's gütigste zuge-

sagt, erlaube ich mir sie auf diesem Wege von der W^illkommenheit Ihrer

Beiträge in Kenntniss zu setzen in der Hoffnung , dass vielleicht auch noch

mancher andre Freund unserer Wissenschaft gerne die kleine Mühe über-

nehmen würde, zum Besten einer öffentlichen Anstalt uns wohl-erhaltene

fossile Reste seiner Gegend oder Doubleten seiner Sammlung, die für ihn

selbst wenig Werth mehr besitzen , uns Anfängern aber von Nutzen seyn

würden, zu übersenden. H. G. Bronn.

Verbesserungen.

s. z. statt lies

22 8 V. u. strionatis s tr io n alis
62 16 V. 0. Tungstein Tungsteia
120 13 T. 0. Ubags Ubaghs
281 20 V. 0. LIII XLIII
283 14 V. u. 1859 i858
365 23 V. 0. Pteroeera Pterocoma
372 3 V. 0. ni VI
373 3 V. 0. IV VII
428 3 V. 0. Anphiterium Anohitherium

S. Z. statt lies

431 18 V. 0. Gaphialen Sauriern
4;58 16 V. 0. XIII XIV
440 3 V. o. IX X
464 23 V. o. haphis rliapliis
470 29 V. o. epicretaoee epicretace
505 1 1 V. o. P. macrophylla S. macrophylla
611 19 Y. o. i8S8 1859
619 23 V. 0. 1857 1858
807 13-14 V. u. Wissenschaften Naturforscher

liebe
Rechteck


