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10. Neuere Fortschritte in der

Geologie und Palaoiitologie Grieclieiilands

init einem Anhang liber neue indisclie Dyas-Arten.

Von Herrn Carl Renz.

(Hierzu Tafel XIV bis XVIII imd 28 Textfiguren.)

A. Zur Geologie der argolischen Kasteninseln.

Athen, den 22. Oktober 1911.

In einer im Jahrbuche der Osterr. Geol. R. A. erschienenen,

grofieren zusammenfassenden Abhandlung^) iiber die Stratigraphie

des griecbisclien Mesozoikums nnd Palaozoikums hatte ich den

mittleren Teil der der Argolis Yorgelagerten, langgestreckten

Insel Hydra beschrieben. Inzwischen babe ich meine Unter-

sucbimgen im argolischen Arcbipel fortgesetzt und den siid-

westlicben Teil von Hydra, sowie mebrere der kleineren, Hydra
beuacbbarten Inseln erforscbt.

Meine friiberen TJntersucbungen baben ergeben, dafi die

Insel Hydra aus triadiscben und jungpalaozoiscben Gesteinen

zusammengesetzt ist.

Unter den fossilfiibrenden Gliedern der Trias beansprucben

karniscbe Halobien- und Daonellenscbicbten, sowie rote Trino-

(7o5z/skalke in der fiir Bosnien bezeicbnenden Ausbildung der

Han-Buiog-Kalke das groBte Interesse.

Unter den jungpalaozoiscben Bildungen babe icb fossil-

fiibrende karbonische und dyadiscbe Ablagerungen nacbgewiesen,

und zwar das Karbon zum erstenmal im Peloponnes, die Dyas
iiberbaupt zum erstenmal in Griecbenland.

Diese ersten Ergebnisse liei3en es mir wiinscbenswert er-

scbeinen, meine friiberen Studien auf Hydra wiederaufzunebmen.

Aucb jetzt konnte die groBe Verbreitung der iilteren Trias

und des jiingeren Palaozoikums in dem bisber nocb nicbt be-

gangenen siidwestlicben Telle der Insel Hydra, sowie auf den

Inseln im Siiden und Westen nacbgewiesen werden.

') Carl Renz: Stratigraphische Untersuchimgen im griechischea

Mes07-oikum und Paliiozoikum. Jalirbuch der Osterr. Geol. R. A. 1910,

Bd. 60, Heft 3, S. 467-497.



531

Die Insel Stavronisi erhebt sich 5 km Yon der Siidkiiste

Hydras als langiicher Riicken, der seinen flaclieren Abhang der

Hauptinsel, seiueu Steilabfall dem offenen agaischen Meere

zukehrt.

Die ganze Insel besteht aus Kalken, wonmter auch

dolomitische Partieen vorkommen. Der Kalk ist zum Teil

grau, meist aber weiB und enthalt an yielen Punkten

Fusulinen, iinter denen u. a. auch Fusulina japoriica GUxMBEL

yertreten ist. Schone Fusulinen fanden sich z. B. auf der

Nordseite zwischen einer kleinen Bucht und der auf halber

Hohe gelegenen Kapelle Stavros, dann auch ostlich dieser Kapelle,

sowie oben auf der Hohe der Insel. Ein besonders schoner,

rein weifier, marmorartiger Fusulinenkalk steht an der Ostspitze

von Stavronisi an.

Auf dem Hydra benachbarten Eiland Pettas treten petro-

graphisch genau dieselben Kalke mit Fusulina japonica Gumbel
auf. Diese groBe Fusulinenart ist hier mit Neoschwagerina

glohosa Tare und Neoschwagerina craticulifera Schwager ver-

gesellschaftet, so daB das altdyadische Alter der diese Foramini-

feren fiihrenden Kalke geniigend gesichert erscheint. Infolge-

dessen werden auch die Kalke von Stavronisi ein gleiches Alter

besitzen.

Die Zerkliiftung der massigen, klotzigen, also wohl der

Palaeodyas angehorigen Kalke von Stavronisi ist sehr groB,

so daB man die Schichtung nicht recht erkennt. Die Neigung

der Fusulinenkalke scheint aber im allgemeinen auf Hydra zu

gerichtet zu sein. Der Fusulinenkalkriicken von Stavronisi ist

vielfach mit einer Oberflachenbreccie tiberkleidet; die groBeren

und kleineren Triimmer der altdyadischen Kalke werden durch

einen rotbraunen, travertinartigen Kitt verbunden.

Die etwa halbwegs zwischen Hydra und Spetsae gelegene

Insel Trikeri besteht aus zwei Nord-Siid orientierten Fels-

kegeln, die durch einen schmalen Isthmus miteinander in Yer-

bindung stehen. Die siidliche Kuppe baut sich aus grauem,

klotzigem Kalk auf, der in seinem Habitus dem altdyadischen

I'usulinenkalk des nordlichen Inselteiles entspricht. An der Siid-

ostspitze glaubte ich, darin auch undeutlich erhaltene Fusulinen

zu erkennen. Der nordliche Riicken setzt sich aus denselben

grauen palaeodyadischen Fusulinenkalken, die auch Stavronisi

aufbauen, zusammen. An der Nordspitze von Trikeri ist der

Fusulinenkalk weiBgrau, wie auf Stavronisi, und fiillt nach Nord.

Die beiden Verbindungsstiicke des Isthmus mit den Kuppen
bestehen aus Karbonschiefer. Die schmale siidliche Schiefer-

zone stellt einen deutlichen Grabeneinbruch dar. In den

34*
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ScMefern und Gramvackensandsteinen auf der Nordseite finden

sich Einlagerungen von dunkelgrauem, oberkarbonischem Fusu-

linenkalk (mit Fusulina Schellwiex, deren Yarietaten usw.).

Das Z%Yisclieiiglied zwiscben diesen beiden Schieferzonen be-

steht aus plattigen, grauen Kalken und dickbankigen, graiien

Fusulinenkalken, besonders gegen den nordlichen Schiefer zu.

Hier warden auch dolomitische Partieen beobachtet. Das Ein-

fallen am Isthmus ist etwa mit -ib^ nach Siidwest gerichtet.

Die Eilande zwiscben Stavronisi und Trikeri diirften aus

den gleicben jungpalaeozoischen Kalken besteben, so auch das

groJ3ere, flache Alexandros, in dessen grauweiBen, marmorartigen

Kalken indessen noch keine Fusulinen angetroffen wurden.

Die Insel Dokos wird, wie ich schon friiher angegeben

habe, groJ3tenteils aus Rudistenkalken aufgebaut. Die Tafel-

scholle Yon Dokos bricht in steilen Abstiirzen zum siidlichen

Meer und zum Kanal zwiscben Hydra und Dokos ab.

In diesem Kanal erhebt sich die steilaufstrebende Insel

Pettas. Bei der Anfahrt von Hydra prasentiert sie sich in

der Verkiirzung als steiler Kegel; Yon Siiden aus gesehen ist

sie jedoch ein langgestreckter Felsengrat, dessen hochste Er-

hebung etwa in der Mitte ihrer West-Ost-Erstreckung gelegen ist.

Die Insel setzt sich zum groBten Teil aus hellgrauem

Fusulinenkalk der Palaeodyas zusammen, namentlich wurden im

westlichsten Teil des Siidabhanges schone weiBgraue Fusulinen-

kalke angetroffen [Fusulina japonica). In der Mitte der Siid-

seite stehen darunter gelbe Grauwacken und Konglomerate an,

die am Siidhang unter der hochsten Erhebung auch schwarze

oberkarbonische Fusulinenkalk-Einlagerungen enthalten. Es

handelt sich hierbei um dieselben scliwarzen Fusulinenkalke

des Oberkarbons mit Fu,sulina alpina Sciiellw. ect, wie sie auch

im gleichen Niveau des benachbarten Trikeri und auf der Haupt-

insel in der Oberkarbonzone Uayajia Kai Xoiaroc — Hagios

Konstantinos auftreten.

In den grauweiBen Kalken dariiber kommen ebenfalls

Fusulinen und Neoschwagerinen, sowie auch Fusulinellen vor.

Zusammen mit den Foraminiferen wurden vereinzelte Korallen

der Gattungen Lonsdaleia, Cijathophylluin usw. angetroffen.

Besonderes Interesse beansj)ruchen die Neoschwagerinen-

kalke mit Xeoschwagerina craticulifera ScEiWAciEK, Neoschwagerina

globosa "Yabe and Fusulina japonica Gumbel; sie deuten bereits

auf ein altdyadisches Alter der sie fiihrenden Kalkpartieen hin.

An der Westspitze von Pettas, d. h. an der Dokos zuge-

kehrten Seite, sind rote Schiefer und duungeschichtete Kalke,

die vermutlich der Trias angehoren (ich habe sie nur von weiteui
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gesehen), gegen die palaozoischen Kalke yerworfen. Einen

gieichen Abbruch steilgestellter roter ScMefer, Hornsteine und
Plattenkalke gewahrt man auch an der Ostecke A^on Pettas.

Ahnlicbe A'^erhaltnisse berrschen am bydriotiscben Gegengestade,

so daJ3 also die Kanale zwiscben Hydra und Pettas, sowie zwiscben

Pettas und Dokos Grabensenkungen entsprecben, zwiscben denen

die jungpalaeozoiscben Gesteine als Horst aufstreben. Eine

Fortsetzung dieses jungpalaeozoiscben Horstes erstreckt sicb

weiter nacb Nordosten, wie die Zusammensetzung der der

bydriotiscben Kiiste im Norden vorgelagerten Eilande und Fels-

klippen zeigt.

Das Molos gegeniibergelegene flache Platonisi oderPlatia
(Kyvotos) bestebt zum groJ3en Teil aus den altdyadiscben Fusu-

linenfiibrenden Kalksteinen, die aucb Stavronisi und die Haupt-

masse TOn Trikeri und Pettas aufbauen. In den grauen Kalken

an der Ostseite yon Platonisi treten unterbalb der Kapelle

reicblicb Fusulinen (u. a. Fusulina japonica) auf. Nordlicb biervon

bat sicb nocb ein Rest von Karbonscbiefer erbalten. An der Siid-

westseite Yon Platia wurde eine abnlicbe Yerwerfung, wie auf

Pettas beobacbtet; bier sind ebenfalls rote Hornsteine, die mit

Plattenkalken und Scbiefern wecbseln, gegen den Kanal von

Dokos zu beruDtergebrocben. In entgegengesetzter Ricbtung

diirfte aucb die siidwestlicb von Pettas auftaucbende Felsklippe

aus Fusulinenkalk besteben.

Das Auftreten von jungpalaozoiscben Bildungen zwiscben

Hydra und Dokos war nacb meinen friiberen Untersucbungen

nicbt zu erwarten gewesen. Die zuerst entdeckten palao-
zoiscben Ablagerungen von Hydra zieben sicb als breiterer

Streifen am Siidabbang des mittleren Inselteiles entlang. Es
bandelte sicb um die dyadiscben und karboniscben Ablagerungen

der Landscbaft Klimaki, die bis nacb Episkopi bin verfolgt wurden.

Es sei bier gleicb erwahnt, daB in den siidwestlicb von

Episkopi anstebenden Lyttonienkalken neben weiteren Exem-
plaren der Lyttonia Bichthofeni Kays, und ibrer Grofieuvarietat

Lyttonia nohilis Waagen nocb mebrere guterbaltene Productiden,

Ortbotbeten, Liebeen, Enteleten usw. aufgesammelt wurden.

(Die Lyttonienkalke fallen mit zirka 60° nacb Norden.)

Eine weitere Erganzung meiner friiberen Untersucbungen

in dem Dyas- und Karbongebiet der mittleren Siidkiiste Hydras
bildet der Nacbweis von Karbonscbiefern mit pracbtvoU ent-

wickelten grauen bis scbwarzen Fusulinen- und Scbwagerinen-

kalken des Oberkarbons im Westen, Siidwesten und Siiden der

Scbwesterkapellen llnvayta xat XfJtaroc. Diese Yorkommen geboren

zur Oberkarbonzone llavayta xat Xptaroq — H.-Konstantinos.
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Die Fusulinen dieser Zone, von denen sowoH hier, wie

westlich oberhalb H. Konstantinos (yergl. C. Renz, Jabrb. Osterr.

geol. R. A. Bd. 60, S. 485) tadellos erbaltene Exemplare aufge-

sammelt wiirden, zeigen oberkarbonischen Charakter. Es bandelt

sich im wesentlicben um Fusiilina alpina Schellw. und deren

Verwandte (var. fragilis Schellw., var. communis Schell. usw.),

Fusulina multiseptata Schellw., Fusulina regularis Schellw. nsw.

Die IJbersichtlichkeit der weitausgedehnten und schonen

Aufscbllisse bei Ilavayia xai Xpiaro^ wird leider durcb iiber-

lagernden Gehangeschutt beeintracbtigt. Die besten Aufschliisse

befinden sich zwiscben den ostlichen Hausern yon Klimaki und
Hagios Taxiarcbis. Bei letzterer Kapelle wurden scbon bei

meinem ersten Besucb scbwarze Fusulinellenkalke angetroffen,

die mit dolomitiscben Kalkbanken in Yerbindung steben.

Es wurde nunmebr nacbgewiesen, daB sicb die scbwarzeu

Fusulinellenkalke an dem Steilbang oberhalb des Karbons vom
PaB Gisisa iiber Hagios Taxiarcbis hinweg bis zu den Hausern

Klimaki hinziehen. Die Schiefer mit den schwarzen Brachio-

podenkalklagen, die ich schon auf meinen friiheren Exkursionen

bei Klimaki entdeckt hatte, erstrecken sich gleichfalls noch

weiter nach "Westen, sind aber hier scheinbar durch eine Yer-

werfung YOn den schwarzen Fusulinellenkalken geschieden. Die

genaueren Yerhaltnisse werden im II., speziellen Teil vor-

liegender Abhandlung erortert werden.

Das Streichen samtlicher hydriotischer Schichtenglieder ist

im gTol3en und ganzen von West nach Ost und das Einfallen

nach Nord gerichtet. Wir haben daher den Nordschenkel einer

Falte vor uns, die aber im einzelnen in auBerordentlich zahl-

reiche Fragmente zerbrochen und besonders auch in Langs-

schollen zerstiickelt ist. Daher riihrt auch der haufige Wechsel

der verschiedenartigsten Gesteine und Altersstufen, die dem
Beschauer in dem verstlirzten Schollenlande auf Schritt und
Tritt entgegentreten. Einheitlicher ist ja wohl der nordost-

liche Teil der Insel (nordlich der Linie Hydra Chora — Hagia

Triada — Hagios Nikolaos) ausgestattet, der im wesentlichen

aus obertriadischen bis rhatischen Korallenkalken bestehen

diirfte. Gegeniiber diesem so wechselreichen Bild fallt der eintonige

Aufbau des gegeniiberliegenden argolischen Festlandes besonders

auf. Die ausdruckslosen Hohen des Aderesgebirges bestehen

ausschlieBlich aus flyschartigen Sandsteinen und Schiefern, die

den Kalken bei Hermioni aufzulagern scheinen. Yermutlich

setzen sich diese Kalke in den Rudistenkalken der Insel Dokos
fort, ebenso wie auch bei Poros Rudistenkalke vorkommen.
Denkt man sich den Nordfiiigel der besagten Falte, der z. T.
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am Grunde des hermionisclieii Golfs (Bai von Hydra) liegt,

rekonstruiert, so ist wohl als sicher anzunehmen, daB hier auch

die ganze Juraformation untergetaucht ist, die bisher weder

auf Hydra, noch. an den Festlandskiisten nachgewiesen wurde.

Zweifellos ist aber auch bier der Lias und der iibrige Jura

Yorbanden gewesen, denn icb babe nicbt weit landeinwarts beim

Ortbolitbi und bei Ano-Pbanari den Lias mit dem fossilfiibrenden

Oberlias, sowie die dariiber liegenden Juraglieder angetroffen.')

Es ist daber wabrscbeinlicb, daB die Yon Philippson im
Siiden von Hermioni ausgescbiedenen Serpentine und vielleicbt

aucb mancbe der dortigen Kalke der Juraformation angeboren.

Ausgebend von dem tektoniscben Aufbau des ganzen

Gebietes babe icb daber, wie gesagt, das Karbon und die

Dyas nocb nicbt auf Platonisi und Pettas erwartet, wobl aber

auf Trikeri und Stavronisi. Da aber nacb den neueren Unter-

sucbungen der siidwestlicbe Teil Yon Hydra vornebmlich

aus jiingerem Palaozoikum bestebt, erkiart sicb aucb das borst-

formige Auftreten dieser Karbon-Dyasklippen auf der Nordseite

des langgestreckten Inselkammes.

Yon Molos (gegeniiber von Platonisi), wo der von Hagia

Marina beriiberziebende Zug der karniscben Halobien- und
Daonellenscbicbten endigt, und der Einsenkung von Soieri ab,

wo eine Zone petrograpbiscb gleicber Gesteine zur Einbucbtung

von Hagios Nikolaos binunterstreicbt, bestebt der ganze siid-

westlicbe Teil von Hydra aus Kalk- und untergeordneten

Scbiefergesteinen, wie sie sonst dem jiingeren Palaozoikum

dieser Region eigen sind.

Eine weite Yerbreitung besitzen gebankte, scbwarze bis

graue dolomitiscbe Kalke, wie sie scbon friiber bei Hagios

Taxiarcbis angetroffen wurden. Besonders entwickelt sind diese

dolomitiscben Kalke auf der Landzunge, die gegeniiber dem
Inselcben Alexandros auslauft. Ofters entbalten die Dolomite,

oder vielmebr dolomitiscben Kalke, Einscbaltungen von scbwarzen

Partieen, die vollstandig von PusuJinellen erfiillt sind. Die

Dolomite diirften im wesentlicben dyadiscb sein, da es sicb um eine

vorerst nocb nicbt naber cbarakterisierte Fusulinellen-Art bandelt,

die bis jetzt nur nocb aus der japaniscben Dyas bekannt ist.

Doch ist das natiirlicb nocb kein absolut giiltiger Altersbeweis.

Solcbe scbwarze Fusulinellenkalk-Einscbaltungen wurden auf

der Kammbobe siidostlicb derKapelle Hagios Georgios (NNW von

dem Inselcben Tsingri) und im Grunde der Bucbt zwiscben den

') Carl Renz: Der Nachweis von Lias in der Argolis. Diese
Zeitschr. 1909, Bd. 61, S. 2i)2-229 und Taf. IV.
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beiden Siidwestkaps von Hydra angetroffen. An letzteremPunkte

treten in den schwarzenKalken aucliKorallen auf; ferner sind Bellero-

phonten darin angetroffen worden, so oben anf der Kammliolie

slidostlich Hagios Georgios. In den rusulinellenkalken ober-

balb des Weges zwischen Hagios Taxiarchis und dem Pai3 von
Gisisa (PaB von Klimaki) wurde ebenfalls die plattgedriickte

AuBenseite einer i?e//erop/?o7?-Mundung aufgesammelt, Fiir ge-

nauere Horizontbestimmungen laBt sicb damit nichts anfangen.

Im Grunde der Bucbt zwischen den beiden Siidwestkaps

von Hydra, wde auch in der Zone oberhalb Hagios Taxiarchis

scheint die Hauptmasse der gebankten Dolomite iinter den

Fusulinellenkalken zu lagern.

Die enge Yerbindung dieser Dolomite bezw. dolomitischen

Kalke mit den Fusnlinellenschichten ist auch insofern wichtig, als

auf der Insel Amorgos, in dem Grabenbruch von Kryoneri, Do-
lomite anstehen, die mit den hydriotischen Yorkommen in habi-

tueller Hinsicht eine geradezu frappante Ubereinstimmung auf-

weisen. Es ist daher anzunehmen, daB auch die Dolomite von

Kryoneri auf Amorgos, wie ich schon friiher hervorhob, die

gleiche Altersstellung, wie die Fusulinellen fiihrenden Dolomite

von Hydra einnehmen.

An den beiderseitigen Randbriichen des siidwestlichen Insel-

teiles haben sich noch einige weitere interessante Bildungen

erhalten.

So steben an einem Yorsprung gegeniiber der Ostspitze

von Pettas rote Bulogkalke an von der Ausbildung, wie sie

auch bei Hagia Irene und bei Hagia Triada beobachtet wurden.

Die Fossilfiihrung ist gering und die Cephalopoden sind aus

den auBerst harten Kalken nur mit groBter Miihe herauszulosen.

Am baufigsten sind die ilblichen, iiberall vorkommenden Ortho-

ceren, Ptijchites- und Proarcestes-A.YtQn. Besonderes Interesse

beansprucht ein Protrachyceras aus der nahen Yerwandtschaft des

Protrachyceras Beitzi Boeckh, namlich Protrachyceras Cholnokyi

Frecii, der sonst nur noch aus den Buchensteiner-Schichten

des Bakony bekannt ist (vergi. Textfig. 2). Im gieichen Stiick

liegt noch ein kleines Sageceras Haidingeri Hauek car. Walteri

MoJs. emend. Renz.

Die Bulogkalke des Yorsprungs gegeniiber von Pettas

stehen auf dem Kopfe. Mauerartig aufgerichtet, bilden sie einen

kleinen natiirlichen Molo nach Westen zu, dessen Entstehung so

zu erklaren ist, daB sich landeinwarts weichere, leichter erodierbare

Bildungen anschlieBen. Es sind dies zuniichst einige Lagen miich-

tiger roter Hornsteine und dann griine Keratophyrtuffe. Die

Lagerungsverhjiltnisse sind hier also dieselben, wie bei Hagia Irene.
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Die Keratophyre oder vielmelir ihre Tuffe sind auch sonst an

raehreren Stellen der Nordwestkiiste von Hydra blosgelegt, so

z wischenYIichoundder Chora unddann noch etwas siidwestlichvon

dem eben erwahnten Bulogkalkvorkommen. Ein weiterer Auf-

schlufi derselben griinen Keratophyrtuffe befindet sich an der

Meereskiiste der siidlichen Inselseite gegeniiber dem Inselchen

Tsingri.

Nicht weit davon, namlicli an dem mittleren Vorsprung

in der Bucht yon Hagios Nikolaos (nordostlich von Tsingri)

steht wieder Bulogkalk an. Gegen den Grund der Bucht von

Hagios Nikolaos zu findet sich noch ein weiterer Rest desselben

roten Triaskalkes. Petrographisch gleichen diese Bulogkalke

denen der gegeniiberliegenden Inselseite. Sie sind stark zerriittet

und auch mit heilen Kalkmassen und gelben und roten Schiefer-

oder Tu£f-Partieen zusammengeknetet. Trotz dieser starken tekto-

nischen Druckwirkungen sind die hier gesammelten Ammoniten
verhaltnismaBig gut erhalten, namentlich einige Stiicke, die die

Meeresbrandung herausgenagt hat. Die Fossilfiihrung der

hydriotischen Bulogkalke ist ja iiberall nur sparlich, immerhin

zahlt aber die kleine Faunula, die ich an den Yorkommen
gegeniiber von Tsingri aufsammelte, zu dem besten, was ich

bisher aus den Bulogkalken Hydras besitze.

Neben Crinoidenstielgiiedern, Orthoceren und Proarcesten,

die durch die iiblichen Spezies vertreten sind, waren zu nennen:

Orthoceras multilahiatum Hauer.
Monopliyllites Suessi Mojs.

Monophyllites wengensis Klip. var. sphaerophylla

Hauer emend. Renz. (Textfig. 7)

Ptychites pusillus Hauer. (Textfig. 5 ii. 5 a)

Ptychites gihhus Ben.

Ptychites Oppeli Mojs. und einige andere Pty-

chiten, ferner:

Sturia Sansovinii MoJS.

Procladiscites Brovcoi Mojs.

Gymnites incultiis Beyr.

Gyrnnites Humholdti Mojs.

Dann die wichtigen, den Bulogkalken eigentiimlichen Ceratiten:

Proteltes pusillus Hauer. (Textfig. 6 u. 6 a)

Proteites Kellneri Hauer.

Proteites angustus Hauer. var. hydriotica Ren/

(Textfig. 8).

In die Bulogkalkmasse eingequetscht finden sich, wie schon

oben erwahnt, hellgraue Kalke mit groBen Schnecken und frag-

lichen Diploporen. Die Yerbindung des Bulogkalkvorsprungs
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mit der Steilkiiste besteht aiis gelben, brockeligen, zerriitteten

und ziisammengepreBten S chiefergesteinen und braungelben,

feldspatreichen zersetzten Tuffen, von denen sich auch Reste

zwischen den Kalken selbst finden. Diese gelben, zersetzten

und zerquetscbten Gesteinsmassen enthalten ferner dunkelgraue

und rote Partieen, sowie eine Einlagerung von griinem Kerato-

pbyrtuff und eingeknetete Bander und isolierte Stiicke von
roteni und dunklem Hornstein. Bei Hagia Irene treten zu-

sammen mit den dortigen griinen Keratophyrtuffen ahnlicbe,

jedocb lange nicht so stark zerruttete Bildimgen auf.

Diese eben skizzierten zersetzten Bildungen sind daher

wobl palaozoisch; ihre Auflagerung auf dem Bulogkalk ist unregel-

mai3ig und auf die Wirkung der Gebirgsbildung zuriickzufiihren,

d. b. die palaozoischen Gesteine sind auf den Bulogkalk aufge-

schoben und aufgeprefit.

An der Steilkiiste hinter dieseni aus den zersetzten und
zertriimmerten, vorwiegend braungelben Gesteinen bestehenden

Verbindungsstiick verlauft die Vervs^erfung gegen die schon

erwahnten Hornstein-Plattenkalke, die woh\ mit den triadischen,

petrographisch gleichen Schichten bei Hagia Marina zu paralle-

lisieren sind.

Der gleiche Sprung scheidet auch den nachst westlicheren

Vorsprung von denselben stark gefaltelten Triasgesteinen.

Dieser Yorsprung, der der ebenfalls aus Bulogkalk zusammen-

gesetzten Nordspitze des Eilandes Tsingri gegeniiberlieg-t,

besteht aus v^^eiBem Marmor. Es ist dies derselbe Marmor, der

auch sonst in der Nachbarschaft des Keratophyrtuffs aufzutreten

pflegt, so bei Hagia Irene oder an der Eoute von Hydra nach

Hagia Triada.

Unter den sonstigen Bildungen des siidwestlichen Teiles

von Hydra waren die Quarzite von Hagios Georgios zu er-

w^ahnen, die mit jenen von Episkopi vollstandig iibereinstimmen^).

Die gleichfalls im Profil von Episkopi beobachteten dunkeln

Oolithkalke sind auch im Siidwesten noch ziemlich verbreitet.

Ich hatte sie seinerzeit, bei dem Fehlen von deiitlichen Yer-

steinerungen, natiirlich unter dem erforderlichen Yorbehalt, mit

den Gastropodenoolithen der unteren alpinen Trias verglichen*).

Zu meiner friiheren Schichtengliederung ist auf Grund dieser

neueren Untersuchungen noch einiges nachzutragen. Ich glaube,

die roten Hornsteine und Schiefer bei der Chora heute zwischen

die hornsteinreichen Plattenkalke, die in ihrem oberen Teile

') Carl Rknz: Stratigraphische UntersuchuDgen im griecliischen

Mcsozoikam und Paliiozoikum. Jahrb. der Osterr. Geol. R. A. 1910,

Bd. 60, Heft 3, S. 483-484.
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karnisclie Halobien und Daonellen fiihren, und die obertriadisclien

bis rhatisclien Korallenkalke einreihen zu konnen, obwohl nattir-

lich in einem so zerstiickelten Bruchgebiet derartige Entschei-

dimgen ohne Fossilfunde stets unsicher bleiben.

UnentscMedenistimmernoch die AltersstellungderweiBgrauen,

marmorartigen Kammkalke des mittleren Inselteiles. Sie werden

beim Gisisa-Pafi(PaJ3 von Klimaki) durch eine deutlich ausgepragte

Querverwerfung, die zum Ylicbotal hinunterziebt, unterbrocben,

nebmen aber dann bald darauf wieder die Kammbobe ein und

wenden sicb bei Soieri zu dem breiten Vorsprung ostlicb der Bucbt

von Hagios Nikolaos binunter. Icb babe diese Kalke, die bisber

nocb keine bestimmbaren Fossilien geliefert baben, bei meineni

ersten Besucb der Insel mit den petrograpbiscb recbt abnlicben

Diploporenkalken Attikas vergiichen, docb babe icb neuerdings be-

obacbtet, da6 aucb im Palaozoikum derartige Kalke vorkommen.

Die roten Kalke bei Hagia Marina, sowie stldlicb vom
Kloster des Propbit Ilias sind wobl Bulogkalke, obwobl daraus

bisber nur spezifiscb nicbt naber gedeutete Arcesten und Ortbo-

ceren bekannt sind und weitere palaontologiscbe Anbaltspunkte

feblen. Dieselben roten Kalke treten ferner bei Episkopi in

der w^estlicben Yerlangerung der scbon erwabnten Quarzite auf

;

es gebt also aucb bier ein Quersprung bindurcb.

Die Inseln Spetsae und Spetsopula babe icb nocb nicbt

untersucbt; sie besteben auf Grund der Untersucbungen friiberer

Autoren aus neogenen Konglomeraten.

Unter den wicbtigeren Ergebnissen meiner jiingsten For-

scbungen ware die Auffindung zweier neuer Bulogkalkvorkommen
mit zum Teil palaontologiscb interessanten Arten zu nennen.

Auf Hydra wurde ferner die erbeblicbe Yerbreitung des

Karbons und der Dyas nacbgewiesen. Die Inseln in der Nacb-

barscbaft von Hydra, wie Stavronisi, Trikeri, Pettas und Platonisi,

besteben in der Hauptsacbe gleicbfalls aus oberkarboniscben

bis dyadiscben Gesteinen, besonders Fusulinenkalken, darunter

aucb Neoschwageriuenbaltigen Fusulinenkalken, die bereits

der Dyas angeboren diirften. Diese Inseln stellen die isolierten

Spitzen eines untergetaucbten Gebirges dar, und gerade von

diesem Gesicbtspunkte aus war der Nacbweis eines jungpalao-

zoiscben Alters, besonders von Stavronisi und Trikeri, wertvoll.

Man kann jedenfalls sagen, daJ3 sicb im Siidosten an die Argolis

ein ausgedehntes jungpalaozoiscbes Gebiet anscbloB, das aber

beute zum groi3ten Teil im agaiscben Meere versunken ist.
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Die palaozoischen Yorkommen Ton Hydra unci den uni-

gebenden Eilanden sind die ersten palaontologisch fixierten

jDalaozoisctien Gebirgsglieder des Peloponnes. Diese palaozoischen

Ablagerungen geboren zu den Randgebirgen des ebenfalls groBten-

teils submarinen Kylvladenmassivs und sind als die Fortsetziing

des attischen Palaozoikiims zu betrachten.

Die Entwicklung des peloponnesischen Oberkarbons ist,

abgesehen von einigen kleinen abweichenden Ziigen, eine ahn-

liche, wie in Attika. Beiderseits spielen die Fusulinen- und
Scbwagerinenkalke Yom palaontologisch-stratigrapliischen Stand-

punkt aus eine Hauptrolle, ebenso kehren auch stets dieselben

oberkarboniscben Fusulinen- und Schwagerinenarten wieder.

Unter den bekannterenoberkarboniscbenSpezieswarenzu nennen:

Schicagerina princeps Ehk., FusuUna alpina ScHELL\yiKN, FusuJina

alpina Schellwiex var. frag'dis Schellw.. var. conimunis Schell.

nebst weiteren Terwandten, sowie Fu-^uUna miiltiseptata Schell.,

Fusul'ma compVicata Schell.. Fu^ul'ma regularis Schellwiex.

Die interessanten Fusulinellen-Kalke, die nach Analogie

mit japaniscben Yorkommen eventuell scbon dyadiscb sein

diirften, sind ebenfalls beiden Gebieten gemeinsam. Auch die

znsammen mit den Foraminiferen auftretenden selteneren Ko-

rallen geboren in Attika, Avie im argoliscben Arcbipel denselben

Typen an. Die bereits der Dyas angehorigen Neoscbwagerinen-

kalke und die sicber dyadischen charakteristiscben Lyttonien-

kalke bleiben jedoch zunacbst auf Hydra beschrankt.

Unsere Ansicbt iiber die Metamorphose der kristallinen

Gesteine Ostgriechenlands wird durch die ostpeloponnesischen

Karbon- und Dyasfunde yorerst nicht weiter beriihrt, wahrend

gerade der Nachweis Ton Karbon in Attika in dieser Hinsicht

eine auBerordentliehe Bedeutung erlangt hat.

Ebenso treten auch die alten Faltungen im beutigen Land-

schaftsbilde der Insel nicht hervor. Ihr Relief Avird bedingt

durch die mitteltertiare Gebirgsbildung und die folgende jung-

tertiare bis C|uartare Bruchperiode.

Diese jiingere Bruch- und Erdbebenbildung hat iiberall in

Hellas die in der urspriingiichen Altersstellung der Gebiriiszonen

vorhandenen Hohenunterscbiede umgestaltet. Die hochsten, iiber

2000 Meter emporragenden Gipfel sind niemals kristallin, wie

in den Alpen, sondern durchweg mesozoiscb, haulig sogar der

obersten Kreide zugehorig (Tsumerka, Olonos, Kiona), wahrend

anderseits, wie auch ans den hier vorliegenden Untersuchungen

hervorgeht, sicb alte paliiozoische Gesteine als Spitzen eines

untergetauchten Geb'irges nur weuig mehr iiber den Meeresspiegel

erheben.
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Hydra und die beDachbarten Eilande erweisen sicli somit

auch in struktureller Hinsiclit als nur auBerlich losgeloste

Giieder der argolischen Halbinsel.

Die Argolis und Hydra rechne ich nach meiner Zonen-

Einteilung der hellenischen Gebirge ziir osthellenischen Zone,

bzvv. zu den nur fragmentar erhaltenen Randgebirgen des siid-

agaischen oder Kykladenmassivs.

Die fiinf verschiedenen Gebirgszonen, die ich bis jetzt in

Hellas auseinanderhalte, habe ich erst kiirzlich in einem auf

der diesjahrigen Hauptversammlung der Deutschen Geologischen

Gesellschaft zu Greifswald gehaltenen Yortrag ausfiihrlich

charakterisiert, wobei ich auch eine allgemeine Erorterung des

Gebirgsbaues von Hellas anschloi3 (Cakl Renz: Uber den Ge-

birgsbau Griechenlands. Diese Zeitschrift 1912, Band 64,

Monatsber. Nr. 8, S. 437—465 (Protokoll)).

Ich kann mich daher an dieser Stelle mit einem einfachen

Hinweis auf diese Publikation begniigen und mochte nur noch

mit wenigen Worten auf die alten Faltungsperioden eingehen,

well die Aufschliisse der Insel Hydra hierfiir einige, wenn auch

noch hochst unvollkommene Anhaltspunkte liefern. Auch uber

den Yerlauf der Meeresgrenzen wahrend des jiingeren Palao-

zoikums und des Mesozoikums ware noch einiges zuisagen.

Der bereits erwahnten mitteltertiaren Hauptfaltung, die

mit der Diskordanz zwischen dem Flysch und den altesten

Absatzen des hellenischen Miozans zusammenfallt, ging eine

lange Periode verhaltnismaBiger tektonischer Ruhe Yoraus, die

das Eozan und das ganze Mesozoikum umspannt, hochstens

gestort durch zeitweilige AuBerungen des Vulkanismus (triadische

Diabase, jurassische Serpentine). Yeranderungen der nord-

lichen Kiistenlinie des zentralen Mittelmeeres, in dessen

Bereich das hier betrachtete Gebiet gehort, Hebungen und
Senkungen des Meeresbodens kommen in der Fazies zum
Ausdruck.

In desto hoherem Mafie waren dagegen die tektonischen

Gewalten im alteren Palaozoikum entfesselt; alte Faltungen,

Eruptionen bzw. Intrusionen haben hier die Gebirgmassen in

kristallinem Sinne beeinfluGt. Ein Nachlassen dieser intensiven

Entfaltung der gebirgsbildenden Krafte fallt wohl mit einer

Transgression des Karbons zusammen.

,

Die Zeiten der alteren paliiozoischen Faltungen sind augen-

blicklich noch vollstandig in Dunkel gehiillt.

Ob sich der Schleier, der sich iiber die Anfiinge der

griechischen Erdgeschichte breitet, noch liiften wird? Wohl
kaum; denn die kristalline Beschalfenheit der prilkarbouischeu
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Oder wenigstens der pradevonischen Ablagerungen diirfte hier

weiterem Yordringen ein Ziel setzen.

Eine pra- oder auch intrakarbone, jedenfalls eine der Trans-

gression des palaontologisch bestimmten hellenischen Karbons
vorangegangene Faltiing ist unter den alten Faltungen

die einzige, deren ungefahrer Zeitpunkt sicli mit einiger Wahr-
scheinlichkeit angeben laJ3t.

Auf Hydra selbst sind allerdings die unter dem fossil-

fuhrenden Oberkarbon folgenden tieferen Alterstufen nicbt mebr
derart aufgescblossen, daB sich ein auch nur einigerniaBen zu-

yerlassiges Bild der Schichtenfolge aus den einzelnen Fragmenten

des zerstiickelten Schollenlandes rekonstruieren lieBe, obwohl

die angefuhrten Keratopbyrtuffe nacb Analogieschllissen bereits

als devonisch betracbtet werden.

In Attika lagern dagegen unter dem palaontologisch fixierten

Oberkarbon Quarzkongiomerate, die hier auf die erwahnte

Diskordanz hinweisen. Welcher Stufe des Karbons diese

Konglomerate angehoren. laJ3t sich heute noch nicht entscheiden.

Nach oben hin geht das fossilfiihrende Oberkarbon sowohl

in Attika, wie auf Hydra in die Dyas iiber, obwohl in Attika

die palaontologischen Beweise hierfiir noch nicht iiber jeden

Zweifel erhaben sind.

Es handelt sich hierbei um die auch auf Hydra wieder-

kehrenden Eusulinellenkalke mit einer noch nicht naher be-

schriebenen Fusulinellen- Art, die bis jetzt nur noch aus der

Dyas yon Japan bekannt ist.

Auf Hydra hatte ich dagegen dyadische Ablagerungen in

absoiut einwandfreier Weise konstatiert, und zwar sowohl in

der Brachiopodenfazies, d. h. in der Ausbildung der dunkeln

Lyttonienkalke yon Episkopi, wie auch in der Foraminiferen-

fazies, namlich als lichte Neoschwagerinenkalke, obwohl die

letzteren Bildungen nicht so ausschlaggebend sind, als wie

gerade die Lyttonienkalke, die auch noch weitere, fiir Dyas
bezeichnende Brachiopoden enthalten. Es handelt sich hierbei

wohl durchweg um palaodyadische Ablagerungen.

Nach oben hin ist auf Hydra der Zusammenhang der

Schichtenfolge durch Briiche wieder auseinandergerissen. Die

nachst hohere, palaontologisch diagnostizierte Bildung der Insel

sind Bulogkalke und es ist zweifelhaft, ob die erwahnten

Oolithkalke, Quarzite und roten Sandsteine Hydras der Dyas
oder der Untertrias angehoren.

In Attika ist binwiederum fossilfiihrende Untertrias bekannt,

aber es liiBt sich hier in Anbetracht der dislozierten Lagerungs-

yerhiiltnisse zurzeit nicht angeben, ob eine Diskordanz und
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Transgression der Untertrias Yorliegt oder nicht; vou einem

Transgressionskonglomerat war bisher noch niclits zu entdecken.

Auf dem nordlicheren Euboa ^) sind dagegen Anzeichen

einer triadischen Transgression imd einer ihr vorangegangenen

Faltung wahrzimehmen, da dort die Trias mit einem zeitlich

noch nicht naher bestimmten Grundkonglomerat liber in Iso-

klinalfalten gelegte Karbonschichten tlbergreift.

Tritt eine solche Diskordanz mit pratriadischer Faltung

allseits auf, so wird ihre Liicke auf Hydra durch den dortigen

Nachweis der unteren marinen Dyas merklich yerringert.

Aus der damaligen geographischen Situation, auf die ich

noch zu sprechen komme, geht namlich ferner hervor, dafi das

siidlich von Attika gelegene Hydra zur Untertriaszeit ebenfalls

Meeresbedeckung gehabt haben wird, wenn schon in Attika

altersgieiche Sedimente zum Niederschlag kamen.

Zwei jungpalaozoische Diskordanzen, eine etwa im Unter-

karbon und eine weitere etwa in der Neodyas, waren daher

auch im siidostlichen Hellas moglich und erinnern an ahnliche

Verhaltnisse in den karnischen Alpen, wo man eine zwischen

Unter- und Oberkarbon und eine zwischen Trogkofelschichten

und Groedenerschichten gelegene Diskordanz annimmt.

Wahrend diese Annahme auf Euboa zutrelfen diirfte,

spricht auf Hydra manches gegen eine eventuelle Diskordanz

und Faltung zwischen Dyas und Trias. So wurde bei den

dortigen Dyas- und Triasschichten ein durchweg gieichsinniges

Streichen und Einfallen beobachtet (vgl. S. 555 u. 557). Nun
erstreckt sich diese Beobachtung ja allerdings nur auf einen

engumgrenzten AufschluB einer zerstiickelten isolierten Gebirgs-

scholle und kann nicht ohne weiteres verallgemeinert werden.

Dann muB man diese lokalen Verhaltnisse auch unter

dem weiteren Gesichtsfelde der damaligen allgemeinen Ver-

teilung YOn Meer und Land beurteilen.

So ist zunachst festzuhalten, dafi der Taurus, wo die Ober-

kreide iiber Kohlenkalk transgrediert, wahrend des ganzen

weiteren Palaozoikums und Mesozoikums als festes Land am
Nordrande des zentralen Mittelmeeres oder Tethysmeeres her-

vorragte, wahrend wir gesehen haben, dai3 Hydra und iiber-

haupt ein groJJer Teil des ostlichen Hellas (Othrys, Euboa,

Attika) zur Oberkarbonzeit vom Meere iiberflutet waren und dafi

Hydra auch zur alteren Dyaszeit im Bereiche dieses zentralen

Mittelmeeres lag und in offener Meeresverbindung sowohl mit

Sizilien, wie mit dem fernen Osten stand.

') Vgl. hierzu J. Depkat: Bull. soc. geol. de Prance. 4. Sor., 1903,
Bd. Ill, S. 229—243, iDsbesondere S. 235.
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Aber nicht weit nordlich von Hydra brandete dieses Meer
an den Kiisten eines festen Landes bzw. einer Insel; denn
Euboa lag zur Dyaszeit trocken imd stand damals yielleicht

im Ziisammenhang mit der taurischen Insel.

Dieses Yerlialtnis bielt auf Euboa yermutlicli noch wahrend
der Untertrias an, wahrend in Attika zur Untertriaszeit eine

litorale Meeresfauna lebte und uns in ihren Resten erhalten blieb.

Es ware unter diesem Gesichtspunkte also sehr leicht

mogiich gewesen, daB die Nordkiisten des zentralen Mittel-

meeres audi wahrend der Oberdyas nicht weiter nach Siiden

vorgeschoben waren und der Riickzug des Meeres sich nicht

bis in die Breiten von Hydra erstreckte.

Hydra ware also in diesem Fall wahrend der ganzen

Epoche des Karbons, der Dyas und der Trias ununterbrochen,

Oder wenigstens annahernd ununterbrochen, vom Meere iiberflutet

geblieben.

Dies erscheint um so naheliegender , als die Triastrans-

grcssion im Yerlaufe der Triasperiode yon Euboa weiter nach

Nordosten vorriickte; denn in Mysien transgrediert erst die

Obertrias iiber steil aufgerichtetes Oberkarbon. Das Bosporus-

Gebiet erlangte dagegen schon zur Untertrias wieder Meeres-

bedeckung, lag aber wahrend des Karbons und der Dyas trocken.

Zur weiteren Klarung dieser Verhaltnisse sind natiirlich

noch genauere Untersuchungen der Grenzbildungen zwischen

Dyas und Trias erforderlich, und zwar an giinstigeren und in

vertikaler Richtung zusammenhangenderen Aufschliissen, als sie

mir auf Hydra geboten waren.

Spezieller Teil.

Diesen allgemeinen Ausfiihrungen schlieBe ich eine kiirze

spezielle Beschreibung meiner Reisewege an. Die folgende

Darstellung bildet die Fortsetzung und Erganzuug meiner

friiheren Abhandlung iiber Hydra im Jahrb. der Osterr. Geol.

R. A. 1910, Bd. 60, Heft 3, S. 467—497.

Strecke 1.

Von Hydra zur See iiber Molos nach Hagios Georgios

und zuriick auf dem Landvvege iiber Soieri - Episkopi-

Palamida- Vlicho.

Die Landroute von Hydra nach Palamida wurde bereits in

meiner friiheren, oben zitierten Abhandlung beschrieben. Der

Weg koramt in der uordostlich von Vlicho gele^oiien Talscliliicht

zur Kiiste lieriinter und folgt ihr von da bis I'alauiida.
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Die Kiiste zwischen dem Hafen von Hydra imd der eben

erwahnten Talsclilucht setzt sich aus grauen Kalken zusammen,
die die siidwestlicbe Fortsetzimg der Zlambachkalke Yon
Mandraki darstellen.

Diese obertriadischen Kalke entbielten bei Mandraki
zahlreiche bezeichnende Korallentypen, wie Thecosmilia fe'nestrata

Reuss, Thecosmilia Oppeli Reuss, Coccophylhim acantliophorum

Frech. Dazu treten jetzt nocli StylophyUopsis Mojsvari Frech
unci Spongiomorpha acyclica Frech.

Diese Arten sprechen fiir Aquivalente der obernoriscben

Zlambachschichten , wie icb bereits aber bemerkte, diirften die

machtigen Kalkmassen des nordostlichen Hydras aiich noch

rliatische Anteile in sich yereinigen.

Die obertriadischen Korallenkalke bilden, wie gesagt, das

nordostliche Drittel yon Hydra, und zwar genauer den

nordlich der Linie Hydra—Hagia Triada—Hagios Nikolaos ge-

legenen Teil. Siidlich dieser Grenzzone, die auch durcli den

Yerlauf der yon den Korallenkalken diirch eine Yerwerfiing

gescbiedenen Bulogkalke bezeicbnet wird, stehen Keratophyrtuife

und Schiefer- bezw. Kieselgesteine an.

Landeinwarts yon der Kalkbarriere zwischen dem Hafen

yon Hydra und der Talschlucht nordostlich Ylicho folgen rote

Hornsteine und untergeordnete rote Schiefertone bzw. hellrote,

diinnschichtige Kalke, ein Zug weicherer Gesteine , den die

StraBe yon Hydra bis zu der genannten Schlucht benutzt.

Dahinter erheben sich dann die aus den karnischen Platten-

kalken und Hornsteinen bestehenden Hohen des H. Ilias.

Wie bereits in meiner friiheren Arbeit ausgefiihrt, besteht

der Kiistensaum zwischen dem Palamidatal-Vlichotal und dem
nordostlichen Paralleltal, in dem die Strafie ans Meer herunter

kommt, gleichfalls aus steilgestellten roten Hornsteinen, hinter

denen graue, aus denselben obertriadischen Korallenkalken be-

stehende Kalkberge aufstreben.

In den grauen Kalken der Gegend yon Vlicho finden sich

gleichfalls Korallen, meist Thecosmilien, doch ist ihre Struktur

in der Regel undeutlich erhalten. Aufierdem wurden auch

Daonellen, allerdings nur in losen Kalkstiicken beobachtet.

Der Lagerung und Verteilung der einzelnen Bildungen

nach fallt die Schlucht nordostlich Vlicho mit einer Yerwerfung

zusammen; denn der obertriadische Kalk, der urspriinglich wohl

einem geschlossenen Zuge angehorte, wird hier durch roten

Hornstein getrennt.

Nachzutragen ware noch, daB in der Brandungszone

zwischen dem Ylichotal und jenem nordostlichen Paralleltal an

Zeitschr. d. D. Geol. Ges. 1912. 35
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zwei Punkten griiner Keratophjrtuff zu Tage tritt, d. h. der

gieiche Tuff, auf dem aiich ein groBer Teil der Stadt Hydra
erbaut ist. Hier Terdeckt leider die Bebauung, dort Gehange-

schutt die Lagerungsverhaltnisse des Tuffes zu den roten Horn-

steinen.

Siidwestlich Ton Palamida wird die Yorspringende Steil-

kListe aus den in schroffen Kliffs abstiirzenden grauen Kalken
gebildet. In der Brandungszone haben sich teilweise noch

Reste der durch eine Yervverfung vom Kalk geschiedenen roten

Hornsteine erbalten.

Die Einbucbtung YOn Molos entspricbt gieicbfalls einer

QuerYerwerfung. Der westlicbe Yorsprung der Molosbucht be-

steht bauptsachlich aus grauen Oolithkalken YOn derselben

Bescbaffenheit, wie bei Episkopi. An der Spitze dieses Yor-

sprungs treten graue, klotzige KalkOi auf, wie sie ofters in Yer-

bindung mit Fusulinenkalken, z. B, aucb auf dem bier der Kiiste

Yorgelagerten Inselchen Platonisi angetroffen wurden. Jedenfalls

kommen auch in der Molosbucht Scbiefergesteine Yor, die den

Karbonschiefern habituell Yollkommen gieichen. Im Grunde

der Bucht steigt landeinwarts das Kalkgebirge an; die karniscben

Piattenkalke Yon H. Marina streichen bis zur QuerYerwerfung

Yon Molos durcb.

Yon Molos bis zu dem Yorsprung ostlicb Yon Pettas bestebt

der Kiistensaum wiederum aus den roten, zerriitteten Hornsteinen

und Scbiefern, die Hange sind mit Aleppokiefernwald bestanden,

aus dem dunkle Kalkscbroffen herausragen.

Besonderes Interesse beansprucbt die Zusammensetzung

der gegeniiber der Ostspitze YOn Pettas Yorspringenden Punta.

Hier steben namlicb (nordostlich Yon H. Georgios) wieder

die schon friiber Yon mir auf der Insel nachgewiesenen roten

Bulogkalke an.

Die roten Bulogkalke bilden den Kopf des hammerformigen

oder besser beilformigen Yorsprunges. Die dicken Banke sind

senkrecbt aufgerichtet (Streichen W-0 bis Nord 80" bis 60^ Ost;

senkrecht bis steil sudlich geneigt)i).

An der Stirn des Yorsprunges selbst sind den Bulog-

kalken in der Brandungszone noch lichte, dickbankige Kalke

Yorgelagert, z. T. mit rotem Hornstein.

Die Fossilfiihrung der roten Bulogkalke, die auch mit hell-

grauen Lagen wechseln, ist gering und beschrankt sich auf

einige wenige, aber desto wichtigere Arten, die mit Yieler

') Bfti den ini speziellen Teil angefiihrten Streichrichtungen handelt

es sich, soweit niclits anderes bemerkt, uni observiertes Streichen.
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Miihe ausdem harten, splitterig brechenden Kalk herausprapariert

warden. Ich bestimmte aus meiner Sammlung von da die folgen-

den Spezies:

1. Protrachyceras Cholnokyi Frech. (Textfig. 2.)

2. Sageceras Haidingeri Hauer var. Walteri Mojs emend.

Renz.

3. Proarcestes spec, (haufige Durchschnitte).

4. Ortlioceras multilahiatum Hauer.

Wiclitig ist hierunter vor allem das Yorkommen des

Protrachyceras Cholnokyi Frech, eine Art, die dem Protrachyceras

Reitzi BocKH aus den Buchensteiner Schichten sekr nahesteht

und sich davon nur diirch die gedrangter stehenden, schmaleren

Rippen und durch das Fehlen oder vielmehr durch eine bis zur

bloBen Knotenbildung reduzierte Abschwachung der Extern-

stacheln untersclieidet. Beide Protrachyceren, Protrachyceras JReitzi

BocKH, wie Protrachyceras Cholnokyi Frech, sind fiir die Bucben-

steiner Schichten (Bakony) bezeichnend.

Ich Terweise hierbei gleichzeitig noch auf die groBe auBere

Ahnlichkeit zwischen Protrachyceras Cholnokyi Frech und Anolcites

doleriticus Mojs. var. Antigonae Renz, den ich kiirzlich aus den

Wengener Kalken der Argolis (Asklepieion) beschrieb. (Vgh

Carl Renz, Die mesozoischen Faunen Griechenlands I. Teil.

Die triadischen Faunen der Argolis. Palaeontographica Bd. 58

(1910), S. 50. Taf. II, Fig. 4 u. 5.)

Abgesehen von Protrachyceras Cholnokyi ist die Fossilfiihrung

an dem Yorsprung gegeniiber von Pettas recht kiimmerlich, es

handelt sich aber zweifellos auch hier um dieselbe rote Kalk-

entwicklung, die ich sonst noch auf der Insel Hydra, so bei

Hagia Irene, auf der Hohe zwischen Hydra und dem Kloster

Hagios Nikolaos, sowie in der Tsingri-Bucht beob-

achtet habe. Yon alien diesen Aufschliissen liegt mir eine

typische Buiogkalkfauna vor. (Ygi. hierzu noch S. 561—565,

571—572.)

Das Yerbindungstiick zwischen dem Bulogkalk und dem
eigentlichen Kiistenrand besteht aus weicheren Gesteinen,

die bis auf einen schmalen Isthmus vom Meere ausgenagt

wurden, wahrend der harte Bulogkalk selbst mauerartig, einem

nach Westen zu ins Meer hinausreichende Molo vergleichbar,

stehen blieb.

Hierdurch entstand, besonders auf der Westseite des Yor-

sprungs, eine kleine Einbuchtung.

Nach den Aufschliissen in dieser Bucht schlieBen sich im
Siiden an den Bulogkalk zunachst rote. Hornsteine an,

35*
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gieichfalls senkrecht

tophyrtiiffe.

stehend, imd hieran griine, dichte Kera-

Dann folgt rotgelber Schutt

und am Ansatz des Yorsprunges

gelberSchieferyom Habitus der

Carbonscbiefer, binter dem end-

licb die grauenKalke deseigent-

Fig. 1.

Pri)trachyceras C/tol/iokyi Frech aus

den Buchensleiner Schichten des

Malomvolgj bei Fels6-6rs (Forras-

hegj). Kopie nach F. Frech inNeue
CephalopodcD aus den Buchen-
steiner - Wengener und Raibler-

Schichten des siidHchen Bakony.
Resultate" der wissenschaftlichen

Erforschung des Balatonsees Bd. T,

1. Teil. Palaeont. Anhang Taf. II,

Fig. 5 b.

Fig. 2.

Protracliyceras Cholnokiji Frech aus

den roten Bulogkalken des siid-

westlichen Hydras, gegenuber der

Ostspltze vonPettas. Naturl. G-roBe.

Sammlung C. Renz.

lichen Nordabhanges der Insel

aufsteigen.

Auf der Ostseite des Yor-

sprunges treten neben den

Keratophyrtuff nocb dunklere,

braime Gesteinspartien, aucb wecbselt der rote Kiesel mit belleren

und gelblicben Kallcen.

Das braune Gestein gieicbt nach L. Milch makroskopisch

einem massigen Keratophyr; das bunte, oberfiachlich locherige

Gestein erinnert fiir das unbewaffnete Auge an einen Tuff, im

Schliffe liefi sich der Tuffcharakter jedoch nicht nachweisen;

das stark zersetzte Gestein hat groBe Ahnlichkeit mit den ba-

sischeren Gliedern der osthellenischen Keratophyrreihe (porphy-

ritischer Charakter), so dafi es eventuell aus groBen Lapilli

eines derartigeu Gesteins bestehen kann.

Ostlich Yon dem Bulogkalkkap, gegenuber der Ostspitze

von Pettas, steht an der Kiiste in seiner Fortsetzung noch ein

weiterer Rest der Bulogkalke an.

In entgegengesetzter Richtung besteht die Kiiste bis Hagios

Georgios aus grauem, massigem Kalk. Zwischen Hagios
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Georgios imd dem Bulogkalkfundort sticht in der Brandungs-

zone nochmals ein Fleck der griinen Keratophyrtuffe heraus.

Die auf dem Kopfe stehenden Bulogkalke sind, ebenso

wie die gieichfalls steil aufgerichteten roten Bildungen, triadi-

sche Reste, die in dem Graben, der dem Kanal zwischen Pettas

und Hydra entspricht, zwischen den emporstrebenden palaozo-

ischen Horsten eingebrochen sind.

Nordlich der in einer Bucht im sijdwestlichsten Teil

Yon Hydra gelegenen Kapelle H. Georgios wird die Kiiste im
einzelnen zunachst aus schwarzgrauem Kalk gebildet, dann folgt

Reibungsbreccie, dann grau weiBer, etwas kieselhaltiger, kristalliner

Kalk (z. T. dolomitisiert) vom Habitus des Fusulinenkalkes bezw.

weissen Dolomites auf Stavronisi.

Die Kalke fallen scheinbar gegen die See zu ein. Das die

Bucht Yon Hagios Georgios im Nordosten abschliei3ende Kap
setzt sich wieder aus grauem, massigem, halbkristallinem Kalk
zusammen.

Das siidlich von H. Georgios aufsteigende Gebirge besteht aus

meist dunkeln Dolomiten bezw. dolomitischen Kalken. Es handelt

sich um dieselben Bildungen, die ich schon friiher zwischen Kli-

maki und Hagios Taxiarchis angetroffen habe und die auch

auf Amorgos wiederkehren. In meinen friiheren Abhandlungen

ist auf Grund einer Reihe von Analysen die genauere chemische

Zusammensetzung der dolomitischen Gesteine angegeben^).

Eine weitere Analyse folgt auf S. 551.

Bei der Kapelle H. Georgios schlieBen sich in hoherem
Niveau gelbgrune oder gelbgraue Schiefertone und Sandsteine

an, die bei west-ostlichem Grundstreichen recht gestort sind

und senkrecht stehen.

Nach einer Zwischen! age von Breccien oder Konglomeraten

folgen graue Quarzite, die mit den Quarziten oder quarzitischen

Sandsteinen von Episkopi zu indentifizieren sind. Wie bei

Episkopi kommen die ebenfalls gestorten Quarzite auch hier

zusammen mit den gleichen Schiefern vor.

Der Yorsprung nordlich der Kapelle besteht aus groben

Blocken eines massigen, grauen Kalkes. Trotz eifrigen Suchens

konnten darin keine Fusulinen ermittelt werden, obwohl er

lithologisch den Fusulinenkalken von Platonisi usw. vollig

gleicht.

Im Grunde der Bucht siidwestlich von H. Georgios grenzen

in der Brandungszone an den Dolomit des Kammes schwarze,

') Carl Renz: Stratigraphische Untersuchungen im griechischen

Mesozoikum und Palaozoikum. Jahrb. der Osterr. Geol. R.-A. 1910,
Bd. 60, Heft 3, S. 476, 502 u. 514.
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blockartig abgesonderte Kalke mit weifiem Kalkspatgeader

und oolithischer Struktur an, zweifellos durcli eine Yerwerfung

von dem Dolomit des Hinterlandes geschieden.

Das Kap im Westen der Bucht yon H, Georgios besteht

aus grauem, massigem, von weifiem Kalkspatgeader durchzogenem

Kalk.

Yon H. Georgios kehren wir auf dem Reitpfad liber das

Gebirge nacb Hydra zuriick. Der Weg fiihrt zunachst am
Westbang der bei H. Georgios von Siidost herabkommenden
Talscblucbt hinauf zum Kamm der Insel. Die Hange sind mit

Aleppokiefernwald bestanden, das Gestein ist durcliweg ein

dunkelgrauer Dolomit (bzw. dolomitisierter Kalk), der mit

mittlerer Neigung nach Norden fallt.

Das Streichen ist dasselbe, wie oben auf dem abgeplatteten

Kamm, wo die Dolomite bei senkrechter Stellung, aber aucli

mit massigem Nordfallen N 60 bis 70 Ost streicben. Yoriiber-

gehend wurde auch flacb siidliches Fallen beobacbtet.

Der Kamm der Insel bildet im Siidosten von H. Georgios

eine Einsenkung. Im Nordosten steigt er von bier ab zu be-

trachlicberen Hohen an. Nach Siidwest lauft der eigentliche

Kamm in der Alexandros gegeniiber gelegenen Landzunge aus,

wahrend sicb die Halbinsel des Bistikaps wieder mit groBeren

Erhebungen im Westen angiiedert.

Auf der Kammbobe siidostlich Hagios Georgios (NNW von

Tsingri) sind den gebankten, dunkelgrauen Dolomiten bezw.

dolomitiscben Kalken, die die ganze Landzunge bis zum Kap
gegeniiber Alexandros bilden, auskeilende schwarze Zwischen-

lagerungen eingescbaltet, die total von Fusulinellen erfiillt sind.

Es bandelt sicb um dieselben Eusulinellenscbicbten, die den

petrograpbiscb gieicben Dolomiten zwiscben Hagios Taxiarchis

und Klimaki eingelagert sind. (Ygi. Cakl Renz: Strati-

grapliisclie Untersuchungen im griecbiscben Mesozoikum und

Paliiozoikum. Jabrb. der Osterr. Geol. R.-A. 1910, Bd. 60,

S.476. — CaklRenz: Neue geologiscbe Forscbungen in Griechen-

land. Zentralbl. fiir Min. usw. 1911, S. 295—296 und diese

Abbandlung S. 570.)

Die Fusulinellenscbicbten auf der Kammbobe siidostlich

Hagios Georgios enthalten auBerdem noch Bellerophonten.

Wie schon friiher erwahnt, diirften diese charakteristischen

Fusulinellen fiir ein altdyadisches Alter der betreffendeu Dolo-

mite sprechen. Es handelt sicb um eine bisher noch nicht

beschriebene Art, die nach unserer heutigen Keuntnis sonst

nur noch in der japanischen Dyas auftritt.
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Auf Hydra ist die Existenz der Dyas ja auch sonst durch

palaeontologische Beweise, d. h. durcli die charakteristischen

Lyttonienkalke von Episkopi sichergestellt.

Der Nachweis eines dyadischen Alters der die Fusu-

linellenhaltigen Partien einschliefienden' Dolomite vod Hydra
ware jedoch auch insofern YOn betrachtlicher Wichtigkeit,

als habituell vollkommen gleiche Bildimgen auf der Insel

Amorgos, in dem Grabenbruch von Kryoneri, wiederkehren.

Auf Amorgos wurden indessen nocb keine Fossilien aufgefunden,

doch ist die lithologische Abnliclikeit der beiderseitigen

Dolomit-Entwicklung so groi3, da6 ich an ihrer Identitat

nicht zweifle,

Selbst wenn aber die Eusulinellenkalke scblieBlich auch

karbonisch waren, so wurde dies ihrer Bedeutung fiir Amorgos
keinen Eintrag tun^ da auf Amorgos iiberhaupt bislang noch

jegliche Fossilfunde fehlen.

Zum Yergleich fiihre ich hier noch die Ergebnisse der

Analyse einer Dolomitprobe an, die den dolomitischen Gesteinen

der Kammhohe siidostlich von Hagios Georgios entnommen ist.

Das analysierte Gestein enthielt auch Fusulinellen.

SiOs .

CaO .

MgO .

Na,0 .

co;. .

0,489 Proz.

0,120 „
49.298 „
5,365 „
kleiner Rest
44,625 Proz.

99,897 Proz.

also

CaCOs .... 88,032 Proz. -

MgCOs . . . 11,267 „

Es handelt sich also, wie auch die Analyse ergab, um
einen dolomitischen Kalk und nicht um reinen Dolomit. Die

Analysenzahlen einer Probe des dolomitischen Fusulinellen-

gesteins von H. Taxiarchis stimmen nicht ganz mit den obigen

Werten iiberein. (Vgl. Carl Renz: Stratigraphische Unter-

suchungen im griechischen Mesozoikum und Palaozoikum.

Jahrb. der Osterr. Geol. R.-A. 1910, Bd. 60, S. 476. Auf Seite

502 und 514 derselben Abhandlung sind Analysen der petro-

graphisch ahnlichen dolomitischen Kalke der Insel Amorgos
angegeben, auf die gleichfalls verwiesen sei. Hier ist der

Gehalt an MgO ebenfalls groBer.)

Trotz der schwankenden Beimengungen an Magnesium-

karbonat konnen die betreffenden dolomitischen Kalke wohl

unbedenklich parallelisiert werden.

Die verschiedene fazielle Ausstattung der vermutlich unter-
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dyadischen Fusulinellenschicliten Yon Hydra, besonders jener

iin Siidwestteil der Insel, und der wohl zweifellos der Palao-

dyas angehorenden Neoschwagerinenkalke des benachbarten

Pettas ist natiirlicli auffallend.

Es handelt sich hierbei, wie unten noch genauer ausgefiihrt

werden wird, um lichtgraiie, etwas kieselhaltige Kalke mit Fu-

sulinellen, Fusulinen und Neoschwagerinen, wie FusuUna joyonica

Glimbel, NeoscJiwagerma craticulifera Schavagek und Neoscliwage-

rina glohosa Yabe,

Vermutlich diirften die schwarzen Fusulinellenkalke und
die dunkelgrauen Lyttonienkalke von Hydra, sowie die helleren

Neoschwagerinenkalke von Pettas (Stavronisi, Trikeri, Platonisi)

verschiedene Horizonte der Dyas reprasentieren, wobei die Lyt-

tonienkalke nach dem Profil von Pettas hoher liegen Aviirden,

als die Neoschwagerinenkalke.

Es sei aber jedenfalls noclimals betont, da6 ein dyadisches

Alter der hydriotischen Fusulinellenschichten noch nicht sicher

ist, wenn auch die vorliegende Fusulinellen-Art nach bis-

heriger Erfahrung sonst nur noch in der japanischen Palao-

dyas wiederkehrt. Die Fusulinellen an sich besitzen ja eine

ziemliche vertikale Ausdehnung und reichen auch weit in das

Carbon hinunter, in wieweit die einzelnen Arten niveaubestandig

sind, entzieht sich zunachst noch der Beurteilung, Nach dem
bisher bekannten Profilen (Pettas) konnten die Fusulinellen-

kalke entweder jiinger, wie die Naoschwagerinenkalke oder alter,

wie die obercarbonischen Fusulinenkalke seiu.

Wie erwahnt, steigt der Kamm des hydriotischen Gebirgs-

rackens im Osten von diesem Fusulinellenfundpunkt betracht-

lich an. Der Weg nach Hydra erklimmt zunachst langs einer

dunklen Kalkmauer (siidlich vom Weg) eine den Sudabsturz

des siidwestlichen Inselteils etwa auf halber Hohe begleitende

Schieferzone. Diese schmale Schieferzone verschwindet jedoch

beim Beginn der schon erwahnten, vom Kamm in nordwestlicher

Richtung nach Hagios Georgios hinabziehenden Schlucht.

Der Weg benutzt danu bis zur Einsenkung von Soieri im
wesentlichen diesen weichen Schieferstreifen. Die meist dunkeln

oder graugiiinen Schiefer fallen in der Kegel steil nach Nord.

Der untere Teil der Steilkiiste wird von den A^on Soieri her-

iiberstreichenden hornsteinreichen Plattenkalken gebildet. Pe-

trograpliisch handelt es sich um dieselben Bildungen, die

unterhalb Hagia Marina Halobien und Daonellen fiihren. Ober-

halb des Schieferstreifens diirften im wesentlichen dunkle

Oolithkalke, wie sie auch bei Episkopi beobachtet wurden, den

Inselkamm ziisammensetzen. Es haudelt sich um ein total
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yerworfenes Bruchgebiet, was auch schon daraus hervorgeht,

da6 der Schieferstreifen bei der Erniedriguiig des Kammes
siidostlich Hagios Georgios verschwindet.

Auf dem weiteren Wege bis Soieri wurden noch graugelbe

Saadsteine mit Versteinerungsresten, dann dunkle, gelbe und
griinliche Schiefer mit dunkeln Oolithkalkbrocken, sowie Quarzite,

wie bei Episkopi imd Hagios Georgios, beobachtet. Streichen

meist W-0, Fallen init mittlerer Neigung (45^) nach Nord.

Der Weg wendet sich oberhalb der Schlucht von Hagios

Nikolaos landeinwarts zu einer Einsattelung des Kammes west-

lich der Gehofte von Soieri. Das ganze Gebirge ist mit Aleppo-

kiefernwald bestanden.

Bei der Einsattelung von Soieri iiberlagern weiBe, tuffige

Kalke mit Brocken alteren Gesteins das Untergrandgcstein,

das wieder aus den dunkeln Dolomiten zu bestehen scheint.

Im Osten der Einsattelung erheben sich, scharf abschneidend,

hellgraue Kalke von marmorartigem Habitus, auf denen das

Gehoft erbaut ist.

Der Kalk ahnelt in jeder Hinsicht den Kammkalken des mitt-

leren Inselteiles, aber auch gewissen jungpalaozoischen Kalken auf

Alexandros und Stavronisi, so da6 sein Alter bei dem Mangel
an palaontologischem Material hier noch nicht mit Sicherheit

bestimmt werden konnte.

Die Senke von Soieri bezeichnet jedenfalls einen deutlichen

tektonischen Abschnitt.

Aus den weiBgrauen Kalken von Soieri gelangt man auf

dem Weiterweg unmittelbar in die oben erwahnten plattigen

Hornsteinkalke, die auf ein kurzes Stuck die Kammhohe zu-

sammensetzen und nach der Bucht von Hagios Nikolaos hin-

unterstreichen, indem sie die Westwand der nach dieser Kapelle

hinabfallenden Schlucht zusammensetzen. Hier oben sind die

Hornsteinplattenkalke bei meist senkrechter Stellung stark ge-

stort; daher bleibt ihr stratigraphisches Yerhaltnis zu den

massigen, weifigrauen Kalken unklar. Ihr Streichen wurde mit

N 45 Ost abgelesen, sie schwenken aber bald bei nordlichem

Fallen wieder in die Nordostrichtung ein.

Die hornsteinfiihrenden Bildungen erinnern, wie gesagt,

an die karnischen Halobien- und Daonellenschichten unterhalb

Hagia Marina. Bei Soieri wurden auch rote Hornsteinzwischen-

schaltungen beobachtet, alles ist aber stark gewunden und
zerriittet. Da an dem Ostabsturz der nach Hagios Nikolaos

hinabfallenden Talschlucht wiederum die weiBgrauen Kalke, wie

bei Soieri anstehen, so bilden die letzteren wohl niir eine

Zw'ischenscholle bezw. einen Zwischenliorst.
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Der Weg fiihrt Yon Soieri weiter in dem Hornstein-Platten-

kalk und wendet sich in ihm hiniiber auf den nordlichen

Kammhang der Insel. Hier kommen unter den grauen Horn-
stein -PI attenkalken nochmals die rotgefarbten Partieen zum
Yorschein^), wie sie aucb bei Hagi a Marina vorkommen. Dann
tritt der Saumpfad in die grauen bis weiBgrauen, marmorartigen

Kalke iiber, die nimmelir auch bier, wie im mittleren Insel-

drittel, die Bildung der Kammbohe iibernehmen.

Die den Kamm bei Soieri in einer Breite von zirka 500m iiber-

querendeHornstein-Plattenkalk-Zone streichtyon bier,wesent]icli

an Breite verlierend noch nacb H. Nikolaos (Tsingri) weiter.

Die wechselnde Breite laBt auf Verwerfungen hezw. auf Yer-

werfungen beruhenden Scbichtenwiederholungen innerbalb des

Hornsteinplattenkalk-Komplexes schlieBen, der bei H. Marina etwa

200—250 m machtig ist. Diese Zone weicberer Gesteine diirfte

daber zwiscben den weiBgrauen Kammkalken eingebrocben sein,

bildet aber nicbt die direkte Yerlangerung der obertriadiscben

Hornstein-Plattenkalke von H. Marina, die ibrerseits nacb

Molos biniiberzieben. Die Hornstein-Plattenkalke von Soieri

und H. Marina bangen demnacb nicbt zusammen. Der letztere

Zug ist weiter nacb Siiden vorgeriickt, ebenso wie jener von

H. Marina gegen die Zone des Propbit Hias, eine kulissenartige

Anordnung, die auf Querbriicbe und Querverscbiebungen scblieJSen

laBt. In Anbetracbt der bocbgradigen Zerstiickelung der die

Insel Hydra bildenden GebirgsscboUe kann natiirlicb nur das

Alter der palaontologiscb fixierten Bildungen als sicber bestimmt

gelten.

Der weiBgraue, scbon recbt kristalline Kammkalk, in dem
unser Weg 2) nun bis zur Strafie Episkopi- Hydra weifcerfiibrt,

gebort nocb zu den nicbt sicber festgestellten Bildungen.

Icb babe bereits in meiner friiberen Publikation das Profii

langs der StraBe von Episkopi nacb Palamida bescbrieben.

Wir betreten in den Kalken 4 des damaligen Profils die

StraBe. Icb batte seinerzeit diese Kammkalke ibrer petro-

grapbiscben Abnlicbkeit wegen mit den Diploporenkalken Attikas

verglicben, da aber, wie gesagt, im benacbbarten Jungpalaozoi-

') An dieser Stelle warden auBerdem noch untergeordnet gelbe

und rote Scliiefer, ferner zersetzte und zerriebene Tuffe (Keratophyrtuff)

und gelbe, grauwackenartige Gesteine beobaclitet, alles zerriittet und
d urchein an d ergeworfeu

.

^) Der Pfad steigt an der Nordseite eines hdheren Riickens aufwiirts

und senkt sich nach abermabger Uberschreitung des Kammes in einer

Schlucht hinunter in das Ursprungsgebiet der von Episkopi nach Norden
liinabfallcnden Talschbicht, Wir sind siidlich der Kamnihohe, die von
jeneni. Tal durchbrochen wird.
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kum unseres Gebietes gieiche Gesteinsyarietaten aiiftreten, ist

dieser Vergieich wieder zweifelhaft geworden.

Gegen Episkopi zu geht dieser graiie Kalk, wie bekannt,

in die dunkelgrauroten und dunkeln Oolitlikalke iiber, die auch

bei Molos wieder auftreten nnd ferner den Kamm YOn Soieri

bis zum Abfall zu der Schlucht von Hagios Georgios in der

Hauptsacbe zusammensetzen diirften. Nacb Stiden folgen,

gieichsinnig streichend imd fallend, kurz Yor dem Endpiinkt

der Strai3e hellgraue Quarzite oder qiiarzitiscbe Sandsteine

(Streichen W-0, Fallen 70" nach Nord). Die Quarzite setzen

sich nach Westen fort und streichen an der Siidseite des Hiigels,

der die Kirche Yon Episkopi tragt, Yorbei. Dann folgt ein

Querbruch und jenseits desselben rote Kalke Yom Habitus der

Biilogkalke (Streichen W-0, senkrecht stehend), die im Norden
direkt an die Kammkalke angrenzen. Versteinerungen konnten

in den roten Kalken nicht entdeckt werden.

Um so wichtiger ftir die Horizontierung der so rasch wech-

selnden Sedimentbildungen um Episkopi sind dagegen die schon

frtiher YOn mir entdeckten, Lyttonienkalke. Der Lyttonien-

fandpunkt liegt in dem Aleppokiefernwald siidwestlich Yom
Endpunkt der Strafie und siidostlich Yon der kleinen Kapelle

des H. Nikolaos YOn Episkopi (nicht zu Yerwechseln mit den

Yielen anderen Nikolaos-Kapellen bezw. Kloster auf der Insel).

Die unter den Lyttonieukalken liegenden schwarzen Kalke,

die mit schroffen Kliffs die Steilkuste bilden, fallen 45° nach

Norden. Die daruber lagernden schwarz-grauen, Lyttonien fiih-

rendenBanke streichen West-Ost und fallen etwa 60° nach Norden.

Auf Gruud meiner neueren Aufsammlungen seien aus den

Lyttonieukalken Yon Episkopi neben der haufigen Lyttonia

Bichthofeni Kayser und ihrer Gr6i3enYarietat Lyttonia nohilis

Waagen noch Enteles Waageni Gemmellako, Productus semireti-

culatus Maetin, Productus gratiosus Waagen, Productus aff.

tibetico Frech, Productus nov. spec, ind., Productus cf. mytiloides

Waagen, Liebea' sinensis Frech nachgetragen.

Dazu treten einige nicht naher bestimmbare Bellerophonten.

Der zitierte Productus aff. tibetico Frech ist nach den mir

zum Vergieich YOrliegenden Originalexemplaren des Productus

tibeticus eine etwas grober geknotete Yarietat dieser bisher aus

der Unterdyas Zentralasiens bekannten Art.

Ein Yon Episkopi stammendes Exemplar der Lyttonia

Bichthofeni Kayser habe ich bereits im Jahrbuch der Osterr.

Geol. R.-A. 1910, Bd. 60, Taf. X.VIII, Fig. 6, abgebildet.

(Carl Renz: Stratigraphische Untersuchungen im griechischen

Mesozoikum und Palazoikum.)
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Der von diesem Fundort weiter vorliegende£'7?/e/e.s stimmt mit

seiner asymmetrischen Gestalt und der feinen OberflaclienstreifLing

der Schale gat mit dem sizilischen Enteles Waageni Gemmellaro
iiberein. Die im einzelnen etwas ausgepragteren Rippen

sind aber schmaler und stehen aiich gedrangter, so dafi auf

der Yentralklappe des hydriotischen Exemplares 2 kleine seitliche

Fig. 3. Fig. 3 a. Fig. 3 b.

Enteles Waageni Gemmellaro aus den duakelgrauen Lyttonienkalken von
Episkopi auf der Insel Hydra. C. Renz leg. Natiirl. GroBe.

Fig. 4. Fig. 4 a. Fig. 4b.

Enteles Waageni Gemmellaro aus der Palaeodyas von Fiunie Sosio auf

SizilieD. C. Eenz leg. Natiirl. GroBe.

Faltchen melir zu zahlen sind, als bei einem gleichgroBen Ver-

gleichsstiick, das icb selbst bei Fiume Sosio aufsammelte.

Das Leztere stimmt librigens audi nicht vollkommen mit den

Originalabbildungen von Gemmellaro iiberein. In Anbetraclit

der Variabilitat dieser Eiiteles-Aiten konnen wohl die liier ab-

gebildeten Stiicke (Textfiguren 3, 3a, 3b, 4, 4a, 4b) von Hydra

und Sizilien trotz der geringen Faltenverschiedenheiten ver-

einigt werden. Das griechische Exemplar (Textfiguren 3, 3a, 3b)

schlieBt sicli der Figur 18 auf Taf. 29 von Gemmellaro an (La

Fauna dei calcari con Fusulina della Yalle del Fiume Sosio).
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Liehea sinensis Frech war bisher aas der Palaodyas von

Loping in China bekannt, d. h. aus denselben Schichten, in denen,

ebenso wie auf Hydra, auch Lyttonia Bichthofeni Kayser auftritt.

Die Lyttonienkalke von Episkopi diirfen jedenfalls der

Palaodyas zugezahlt werden. Innnerhalb der Palaodyas liegt

indessen ihr Horizont nicht absolut fest. Es bleibt zunachst unent-

schieden, ob die Lyttonienkalke von Episkopi und die Sosio-

kalke Siziliens genau aquivalenteBildimgen darstellen, oder ob die

ersteren mehr den im Ganzen etwas alteren Trogkofelscbichteu

bezw. Teilen derselben zu vergleichen sind.

Die iiber den Lyttonienkalken von Episkopi folgende

Scbieferzone mit ihren dunkeln Sandstein-Einlagerungen fdllt

den Raum zwischen den Quarziten von Episkopi und den

Lyttonienkalken aus.

Da bei gieicher Streichrichtung stets ein nordliches Fallen

herrscht, ist zwischen den Lyttonienkalken, den Quarziten,

Oolithkalken und triadischen Bildungen augenscheinlich keine

Diskordanz vorhanden. Transgressionskonglomerate wurden

auch nicht beobachtet. Trotzdem handelt es sich wohl bei dem
Profit von Episkopi bis Palamida nicht um eine ununterbrochene,

geschlossene Schichtenfolge, sondern der Zusammenhang der

urspriinglich aufeinanderfolgenden einzelnen Glieder diirfte

durch Langsverwerfungen unterbrochen sein. Es Jafit sich

daher bislang noch nicht angeben, wde die normale Reihenfolge

und Ausbildung der Sedimente zwischen Lyttonienkalk und
Bulogkalk beschaffen ist.

So scheint auch zwischen den weifigrauen Kammkalken
(Kalken 4 des Profils) und den roten Kalken, auf denen die

Kapelle H. Marina steht, eine Verwerfung hindurchzugehen,

doch ist die geologische Situation nur ungeniigend aufgeschlossen.

Der rote Kalk bei der Kapelle H. Marina gleicht habituell den

Bulogkalken der Insel, er hat indessen noch keine bestimm-

baren Fossilien geliefert. Er diirfte etwa 20 Meter machtig sein.

Dartiber folgen rote diinnschichtige Hornsteine mit Kalklagen

von welliger A.bsonderung, scheinbar aus den Bulogkalken iiber-

gehend. Sie streichen W-O und fallen 70^ nach Nord oder

sind auch senkrecht aufgerichtet.

In die etwa gleichfalls 20 Meter im Yertikalumfang haltende

Bildung ist auch eine unregelmafiig begrenzte graue Kalk-

einlagerung mit roten Hornsteinknollen eingeschaltet.

Diese Bildungen gehen in graue Plattenkalke mit Horn-
steinzwischenlagen iiber. Auch hier sind die diinneren und
dickeren Kalklagen z. T. nicht ebenflachig, sondern fladen-

artig oder wellig voneinander abgesondert, ebenso unebenmafiig



558

sind auch die Schichtflaclien der mit den schwarzgrauen Kalken
wechselnden Hornsteinlagen.

Die Halobien und Daonellen, von denen sclion friiher

eine Anzahl Spezies angegeben wurde, wie Daonella styriaca

Mojs., Daonella cassiana Mojs. Halohia Hoernesi Mojs., Halobia

aiistriaca Mojs., Halohia insignis Gemm., liegen ziemlich weit

oben in dem etwa 200—250 Meter einnehmenden Hornstein-

Plattenkalkkoniplex.

Die Halobien und Daonellen fiihrenden Anteile des Horn-

stein-Plattenkalkkomplexes unterhalb Hagia Marina vertreten

demnach wohl die karnische Stufe.

Die Halobienschicbten ziehen nach Westen weiter gegen

das Tal von Molos zu und halten langs des Weges an bis

vor der Hausergruppe Palamida (auf der Hohe). Von hier

ftihrt die Strai3e im Bogen am Siidhang des Palamidabeckens

abwarts, und zv^ar zunacbst in steil nach Siiden fallenden

roten Schiefertonen und Hornsteinen. Auch hier sind tektonische

Storungen vorhanden, denn diese roten Bildungen setzen sich

nicht gegen H. Irene zu fort. Wohl aber die weiter oben am
Abhang anstehenden Halobien- und Daonellenschichten, die von

hier bis zum PaB Gisisa (Pai3 Klimaki) durchstreichen , wo sie

ihrerseits ebenfalls durch eine Querverwerfung abgeschnitten

werden. Andererseits streichen die Bulogkalke von H. Irene

nicht iiber das Palamidatal hiniiber. Immerhin diirften aber

auch die karnisch-unternorischen Hornstein-Plattenkalke und
die erwahnten roten Bildungen am Siidhang des Palamida-

beckens durch eine Verwerfung geschieden sein. In der Yer-

werfungszone wurden auch graue massige Kalke und Reste

roter Kalke vom Habitus der Bulogkalke beobachtet.

Unten an der StraBenbriicke iiber die von Westen herab-

kommende Trockenschlucht befindet sich zwischen Geroll ein

riiumlich eng begrenzter AufschluB von griinem Keratophyrtuff.

Bei dem wesentlich verengerten Durchbruch des Palamida-

tales zur Nordkiiste stehen auf der Westseite nochmals die

schon oben bei H. Marina beobachteten plattigen Kalke mit

den roten Kieselfladen und Kieselnieren an. Sie sind ebenfalls

stark gewunden und fallen 45° nach Nord. Beim Ausgang
der Schlucht folgen dann. durch einen Bruch abgetrennt, die

grauen Kalke der Kustenbarriere, die bei gleichem, west-ost-

lichem Streichen steil aufgerichtet sind. Auch hier scheint

nochmals ein Rest Bulogartigen roten Kalkes und der roten

Hornstein-Plattenkalke, die bei H. Marina an der Basis der

grauen Hornstein-Plattenkalke auftreten, (in senkrechter Stellung)

vorzukommen. Ebenso steil stehen die Hornsteine des Kiisten-
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saumes zwischen Palamida und Vlicho; sie sind stark

gewunden und gequalt imd neigen sich teilweise auch nach

Siiden iiber.

Strecke 2.

Von Hydra uber Palamida-Soieri nach H. Mkolaos und
Tsingri; zurtick zur See iiber Kap Bisti.

Die Talschlucht, die von Soieri nach Hagios Nikolaos

hinabfallt, halt sich an die Grenze zwischen den grauen, halb-

kristallinen Kammkalken des mittleren Inselteiles und den

bereits im vorigen Kapitel erwahnten Hornstein-Plattenkalken.

Zwischen beiden Bildungen streicht jedenfalls eine Yerwerfung

hindurch. Unten in der Schlucht erscheinen auf der Bruchgrenze

yiolettrote bis graurote, leicht zerbrockelnde Gesteine. Es
handelt sich hierbei um tonige Tuffe aus vermutlich kerato-

phyrischem Material. Oberhalb der Kapelle Hagios Nikolaos

finden sich auf eine kurze Erstreckung hin rote Kalke vom
Habitus der Bulogkalke.

Die Ostkiiste der Bucht von Hagios Nikolaos wird aus

den grauen Kammkalken gebildet ; auf der entgegengesetzten

Seite herrschen die stark gewundenen Hornstein-Plattenkalke

vor, die mit den petrographisch identen karnischen Bildungen

der Insel verglichen warden. Die Hornstein-Plattenkalke des

Siidhanges werden von zahlreichen Querbruchen durchsetzt.

Zwei in die Bucht von Hagios Nikolaos vorspringende

Felsenkaps zwischen dem Grunde der Bucht und der Nord-
spitze des Inselcheus Tsingri bestehen aus roten Bulogkalken.

Die Bulogkalkvorkommen der Nikolaosbucht liegen daher,

genauer gesagt, im Nordosten von Tsingri und siidwestlich von

der Kapelle Hagios Nikolaos.

Der nachstwestliche Vorsprung, der direkt auf die Spitze

von Tsingri hiniiberweist, setzt sich aus weiBem Marmor zu-

sammen.

Die Analyse dieses weiBen Marmors ergab folgende Werte:

Gliihverliist .

SiOg . . .

(FeAl),03 .

CaO . . .

MgO . . .

Na,0 . . .

CO2 ...

. 47,146 Proz.

. 0,200 „

. 0,109 „

. 31,505 „

. 18,625 „
. 2,502 „
. 47,016 „

99,957 Proz.

CaCOg . . . 56,259 Proz.

MgCOa . . . 39,113 „
Na^COj . . . 4,278 „
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Es liegt demnacli ein marmorisierter, stark dolomitisclier Kalk-

stein vor.

Nach dem auBeren Aussehen handelt es sicli um einen

blendend weiBen Marmor von feinem Korn. An der Spitze des

Yorsprungs enthalt der hier mehr grauweiBe, kristalline Kalk
Kieselpartikelcben nnd gieicht insofern gewissen Kalken TOn

Alexandres (Stavronisi, Trikeri).

Sowohl die Marmorpunta, wie die Bulogkalkvorspriinge

werden durch eine scharf ausgepragte Bruchlinie Yon den

Hornstein-Plattenkalken geschieden, die den dahinter auf-

steigenden Siidhang Hydras bilden und ihrerseits gegen die

palaozoischen Gesteine des Kammes yerworfen sind. In

Wirklichkeit stellt also die Hornstein-Plattenkalk-Zone eine

zwischen alterer Trias und palaozoischen Bildungen eingebrochene

Scholle dar. Im weiteren Yerlauf des tektonischen Prozesses sind

dann die einzelnen Schollen teils gehoben worden, teils weiter

abgesunken.

Die Bulogkalke bilden, wie gesagt, die beiden niittleren

Yorspriinge der Mkolaos-Bucht, nordostlich Yon dem Eiland

Tsingri.

Diese KalkYOrspriinge maclien einen diirchaus zerriitteten

Eindruck. Es sieht aus, wie wenn groi3e und kleinere Blocke,

darunter auch graue Kalkblocke, zuerst aus ihrem ursprtinglichen

SchichtungSYerhaltnis gerissen und durcheinander geriittelt und
dann durch den Gebirgsdruck wieder zusammengeknetet worden

Avaren.

Eingequetscht in die roten Kalke fin den sich auch Reste

Yon rotem und gelbem, brockeligem Gestein, wie es an dem.

Yerbindungsstiick zwischen den BulogkalkYorspriingen mit dem
aus Hornstein-Plattenkalken bestehenden Siidhang ansteht.

In unregelmaBiger Lagerung folgen iiber den roten Bulog-

kalken braungelbe bis graugelbe, zerriittete, brockelige, feldspat-

reiche, zersetzte Tuffe und Schiefergesteine mit roten und

dunkelgrauen, unregelmaBig eingelagerten Partieen und Ein-

sprenglingen Yon dunklem Hornstein. Auch eine eingelagerte

Linse you griinem Keratophyrtuff wurde beobachtet. Im all-

gemeinen herrscht Nordfallen^).

Die Auflagerung der zerriitteten Tuffgesteine auf den

Bulogkalken ist nicht regular und konkordant, sondern wohl

durch tektonische Wirkungen bedingt. An der IJberlagerungs-

grenze sind in die grauen, zermalmten Gesteinspartien auch rote

') Das Einfallen der Bulogkalke ist ini allgemeinen mit niittlerer

Neigung nacli Norden gerichtet.
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Hornsteinbrocken eingeknetet. Da diese Bildimgen Keratophyr-

tuffe eingeschaltet enthaltei], sind sie woLl alter, als die Bulog-

kalke. Yermutlich sind also die Bulogkalke ziierst herunter-

gebrochen und dann die Schiefer- und Tuffbildimgen durch

den Gebirgsdruck daraufgepreBt worden.

Die total zerriittete und gequetschte Struktur der die beiden

Yorspriinge zusammensetzenden Bildungen laBt auf enorme Druck-

wirkungen Seitens der gebirgsbildenden Krafte schlieBen und

abgeselien von den palaontologisch fixierten roten Bulogkalken

VieQ sich keine der yerschiedenen Bildungen stratigraphisch

naher bestimmen.

Was die Fossilfiilirung anlangt, so enthalten die grauen

Kalkpartien Diploporen und Durchschnitte groBer Schnecken,

die sich nicht herauslosen lieBen ; die roten Kalke lieferten

mehrere z. T. sehr gut erhaltene Ammoniten und Ortboceren.

Die Cephalopodenfaunula konnte jedocli erst mit yieler Miihe

und groi3em Zeitaufwand aus dem sehr harten und splitterig

brechenden Gestein lierausgeschlagen werden. Nach meinen

Bestimmungen enthalt meine Yon da mitgebrachte Sammlung
neben Crinoidenstielgliedern folgende Arten:

1. Orthoceras multilahiatum ^aueh.

2. Orthoceras campanile Mojs.

3. Proieites pusillu9 Haufai (3 Exemplare; darunter

Textfig. 6 u. 6 a).

4. Proteites Kellneri Hauek.

5. Proteites angustus Hauer var. hydriotica Eenz
(Textfig. 8).

6. Proarcestes quadrilahiatiis Hauer.

7. Proarcestes spec, (mehrere Stiicke).

8. Procladiscites Brancoi MoJS.

9. Monophijllites loengensis Klipst. var. spliaero-

phylla Hauer emend. Renz (Textfig. 7).

10. Monopliyllites Suessi MoJS.

11. Ptychites pusillus Hauer (Textfig. 5 u. 5 a).

12. Ptychites gihhus Ben.

13. Ptychites Oppeli Mojs.

14. Gymnites Humboldti Mo.)s.

15. Gymnites incultus Beyr.

16. Sturia Sansovinii Mojs.

Besonderes Interesse verdienen hierunter die globosen

Proteiten, die fiir die Bulogkalke Bosniens und Dalmatiens

charakteristisch sind und bisher, ebenso wie Orthoceras multi-

lahiatum Hauer, aus der griechischen Trias nocli nicht bekannt

waren. Ptychites p?/-s7//y/.s Haiieu und die iibrigen Arten sind

Zeitschr. d. T). Oeol. Oes. 1912. 36
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niclit niir iu den Bulogkalken Bosniens us^y., soudern auch

in den entsprechenden Anteilen der roten Triaskalke beim

Fig. 5. Fig. 5 a.

Ptychites pusillus Hacer aus den roten Bulogkalken der Tsingri-Bucht

(Bucht von H. Xikolaos) auf Hydra. Naturl. GroBe. Carl Rexz leg.

Fig. 6. Fig. 6 a.

Proteites pusillus Hauer aus den roten Bulogkalken der Tsingri-Bucht

(Buckt von H. Xikolaos) auf der Insel Hydra. Natiirl. Grofie.

Sanimlung des Verfassers.

Fig. 7.

Monophyllites wengensis Klipst. vnr. spliatroplnilla Hacer emend.
Renz aus deu roten Bulogkalken der Tsingri-Bucht auf Hydra.

Natiirl. GroBe. Sammlung des Verfassers.

Asklepieion in der Argolis baufig. Es bandelt sicb demnach
aueli auf Hydra urn eine Yertretung yon Trmof/ox^/i^-Kalkeu

iu der fiir Bosnian bezeicbnenden Entwicklung.
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Die hydriotischen Aufschliisse (Hagia Irene, Hohe zwischen

Hydra und Kloster Hagios Nikolaos, Yorsprung gegeniiber der

Ostspitze von Pettas und Tsingri-Buclit) haben somit bis jetzt

die folgende Gesamtfauna geliefert:

Orthoceras campanile Mojs.

Orthoceras multilabiatum Hauer.
Syringoceras spec.

Procladiscites Grieshachi MoJS.

Procladiscites Brancoi Mojs.

Psilocladiscites molaris Hauer.
Proteites pusillus Hauer.
Proteites angustus Hauer var. hydriotica Renz.

Proteites Kellneri Hauer.
Ceratites (Bosnites) bosnensis Hauer.
Hungarites ci. Mojsisovicsi Roth.

Sturia Sansovinii Mojs.

Protrachyceras Cholnokyi Frech.

Gymnites bosnensis Hauer.
Gymnites incultus Beyr.

Gymnites Humboldti Mojs.

Ptychiies pusillus Hauer.
Ptychites Oppeli Mojs.

Ptychites gibbus Ben.

Proarcestes quadrilabiatus Hauer.
Proarcestes div. spec. ind.

Sageceras Haidingeri Hauer var. Walter i Mojs.

emend. Renz.

Monophyllites wengensis Klipst. var. sphaerophylla

Hauer emend. Renz.

Monophyllites Suessi Mojs.

Auch die Gesamtfauna^) gliedert sicb demnach der Tierwelt

der bosniscben und dalmatinischen Bulogkalke an.

In stratigraphiscber Hinsicbt erbeiscbt nur das Auftreten

des Protrachyceras Cholnokyi Frech noch eine Bemerkung.

Die Art war bisber aus den Bucbensteiner Scbicbten des

Bakony bekannt.

Entweder geht sie also auf Hydra etwas tiefer oder spricbt

fiir ein teilweises Hineinreicben der Bulogkalk-Entwicklung

in die ladiniscbe Stufe^) bezw. fiir die Existenz einer anisiscb-

ladiniscben Grenzbildung in gleicher Fazies.

^) VergL die Arbeit des Verfassers in der Palaeontographica 1911.

Bd. 58 S. 1 - 104. Carl Renz: Die mesozoischen Faunen Griechenlands,
I. Tell. Die triadischen Faunen der Argolis.

36*
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In der benachbarten Argolis geht ja nach meinen L'nter-

suchungen die rote Cephalopodenkalkfazies des Asklepieiontales

Yon den Trinodosiisschichten in einlieitliclier Entwicklung bis in

die karnische Stufe durch.

Meine Aufsammlungen an den nenen AufscLliissen der

Insel Hydra liaben Yor allem noch eine weitere Yerstarkung

der typischen Bulog-Arten ergeben, imter denen besonders

Fig. 8.

Proteiies angustus Hauer var. J/ydriotica Renz (nov. Yar.) aus den rolen

Bulogkalken der Tsingri-Bucht auf Hydra. Seitenausicht in natiirJicher

GroBe. PriYatsammlung C. Resz.

Proteites KeUneri Hauer, Proteites jmsilhis Hauer, Proteites angustus

Hauer var. hydriotica Rexz, Ptycliites Hauer und
Orthoceras multilahiatum Hauer lierYOrzuheben wiiren.

Was die neue Varietat, var. hydriotica Rexz, des Proteites

angustus Hauer betrifft, so zeigt sie sowohl nahe Yer\Yandt-

schaftliche Beziehungen zii Proteites angustus Hauer (Cepha-

lopoden aus der Trias Yon Bosnien, Taf. YI, Fig. 3), \Yie audi

zu Proteites KeJIneri Hauer (Cephalopoden des bosniscben

Muschelkalkes, Taf. YII, Fig. 1, 2, 3, 4). Die Skulptur der

auBeren Windung des in Textfig. 8 dargestellten Exemplares
aus Hydra paBt, ebenso \vie die EinrollungSYerhaltnisse, gut zu

Proteites angustus; der Querschnitt der neuen Yarietiit ist jedoch

breiter. In diesem Punkte gleiclit die Abart der Bulogkalke
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Hydras wieder melir dem Proteites Kelhieri. Der Qiierschnitt

der Umgauge stimmt etwa mit dem des Proteites robusti.s Hauer
iiberein (Cephalopoden aus der Trias Yon Bosnien, Taf. YI,

Fig. 1). Die Skulptur der inneren Windungen und die Lobatur
ist bei meinem Exemplar aus den hydriotisclien Bulogkalkea

lei der nicht zu erkennen.

Bei dem in den Textfiguren 6 imd 6 a wiedergegebenen

Proteites jmsilhis Hauer der hydriotischen Bulogkalke, d. h. der

involutesten Form der Proteiten des Bolagkalkes, handelt es sich

um einen Proteitenkern, dessen A'^ergleich mit den blosgelegten

inneren Windungen des HAUER'schen Originales fiir eine beider-

seitige Vereinigimg spricht (vergl. F. Hauer: Beitrage zurKenntnis

der Cephalopoden aus der Trias von Bosnien I. Neue Funde aus

dem Muschelkalk von Han Bulog bei Sarajevo. Denkschr.

Akad. Wiss. Wien 1892, Bd. 59, Taf. VI, Fig. 2a— d, S. 270).

Die in einer lebhaften Entwicklung begriftene Ptychiten-

gruppe des PtjjcJiites jyusilliis Hauer tritt in den Triaskalken

des Asklepieions (Argolis) in mehireren, sich. gegenseitig zu einer

fortlaufenden Formationsreihe zusammenschlieBenden Yarietaten

auf. Das auf Hydra gefundene Exemplar (Textfigur 5 und 5 a)

gleicht dem bosnischen Originaltypus der Art von Han Bulog,

mit dem es in der Gestalt des Gehauses, wie in der Lobatur

vollkommen ubereinstimmt.

Das hydriotische Stuck des Monophyllites wengensis Klipst,

var. sphaerophylla Hauer emend. Renz schlieBt sich, wie die

•Textfigur 7 veranschaulicht, in der Gestalt der Schale und deren

Oberflachenskulptur vollstandig den bisher abgebildeten Ori-

ginalen dieser Art bezw. Yarietat an. Nicht ganz so genau

decken sich die Konturen der Loben und Sattel, doch diirften die

kleinen Abweichungen noch innerhalb der Yariationsbreite der

Spezies bezw. Yarietat liegen, umsomehr, da diese Ammoniten-
gruppe uberhaupt zur Yariabilitat neigt (vergl. hierzu Carl Renz:

Palaeontographica Bd. 58, S. 23, 44—46).

Die der weiBen Marmorzunge gegeniiberliegende Nordspitze

des Eilandes Tsingri besteht gieichfalls aus rotem Bulogkalk,

der aber noch keine Fossilien geliefert hat.

Nordlich hinter der Ansatzstelle der Marmorzunge erheben

sich, durch einen Bruch getrennt, die wohl obertriadischen

Hornstein-Plattenkalke des Siidhanges; an der Spitze ist der

grauweifie, kristalline Kalk dichter, enthalt Kieselpartikelchen

und ahnelt sehr den kristal linen Kalken von Alexandros.

An dem Aufbau des kleinen Tsingri nehmen, abgesehen

von den schon erwahnten I^ulogkalken, noch eine Menge anderer

Bildungen teil; die Lagerungsverhiiltnisse sind aber durch die
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Scliollenzerstiickelung dermaBen verworren, d.ai3 ich nur die ein-

zelnen Sedimente aufzahle.

Die Ostkiiste wird von der Nordspitze bis zur Siidspitze

aus folgenden Gesteinen gebildet:

1. roten Bulogkalken,

2. grauschwarzem Kalk,

3. gelbem S chieferrest,

4. massigem, grauem, klotzigem Kalk;

die Westkiiste in gieiclier Richtung aus:

1. roten Bulogkalken,

2. diinngescliichteten, schwarzgrauen Kalken, aucb mit

dickeren Banken, durchschnitten von weiBen, un-

regelmaBigen Kalkspatflaclien,

3. gelben Schiefern vom Habitus der Oberkarbonschiefer,

(zwiscben 2 und 3 noch ein Rest weiBen Dolomits,)

4. dann Dolomiten, wie sie den Vorsprung gegeniiber

Alexandros bilden.

Es handelt sich hierbei natiirlich aucb nicht um reine

Dolomite, sondern um dolomitisierte Kalke; im allgemeinen

herrscbt auch hier nordlicbes Einfallen.

Ein ebenso verworfenes und tektonisch zerbacktes Gebiet,

wie Tsingri ist auch die Steilkiiste Hydras von der Marmor-
punta (gegeniiber der Nordspitze von Tsingri) bis zum Kap
gegeniiber der Insel Alexandros.

Siidwestlich der genannten Marmorzunge folgen zunachst

gefaltelte Hornstein-Plattenkalke Weiterhin stehen unten in

der Brandungszone der Einbuchtung, westlich des Marmorvor-

sprungs, griine dichte Keratophyrtuffe an. Es sind dieselben

grunen Keratophyrtuffe, wie sie auch sonst auf der Insel an

zahlreichen Aufschliissen hervortreten. Der Keratophyrtuff er-

scheint in der Fortsetzung der Bruchzone zwischen Marmor
und Hornstein-Plattenkalk. Uber dem sehr harten nnd sproden

Keratophyrtuff folgt gelber und griiner Schiefer mit Kiesellagen,

dariiber stark gequalter roter Schiefer und knoUiger Kalk,

dann grauer Kalk.

Im Siidwesten dieses Keratophyrvorkommens beteiligen

sich am Aufbau der Kiiste zunachst graue, massige Kalke (unter-

halb der Fusulinellenvorkommen, auf dem Kamm siidostlich von

Hagios Georgios).

In der Einbuchtung nordwestlich Tsingri erscheint auch

nochmals stark gestorter roter Schiefer und Hornstein, durch

^) Besonders starke Faltelung zeigt sich am Bruch oberlialb der

Marmorzunge bei z. T. llachem nordlichem Grundemfallen.
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einen Kalkgrat unterbrochen, dann schwarzgraue, klotzige Kalke
mit weiBem Kalkspatgeader, in denen das Meer eine Felsgrotte

ausgenagt hat. Dariiber lagern, annahernd borizontal, plattige

Kalke, wie sie auch auf Tsingri wiederkebren, wabrend sicb

der letzte Vorsprimg yor dem Kap gegeniiber Alexandres aus

dickgebankten, scbwarzgrauen, wobl dolomitiscben Kalken zu-

sammensetzt (45" nacb Siiden fallend), d. h. aus den gleichen

Bildungen, die aucb den Kamm siidlicb bezw. siidostlicb von

H. Georgios aufbauen.

Die zum Kap gegeniiber Alexandres auslaufende Landzunge
bestebt im wesentlichen aus massigen, scbwarzgrauen Dolomit-

banken. An derSiidkiiste dieses Vorsprungs ist dem dolomitiscben

Kalk roter und gelber Scbiefer zwiscbengelagert. Die einzelnen

Lagen sind jedocb an dem Steilhang stark yerscboben und durcb-

einandergerutscbt; ein Anlanden zur naberen Untersucbung dieser

Bildungen war leider infolge der starken Diinung unmoglicb.

Die scbiefrigen Zwiscbenlagerungen erinnern an die Dolo-

mityorkommen yon Kryoneri auf Amorgos, mit denen die

dunkeln Dolomitbanke yon Hydra aucb sonst in jeder Hinsicbt

iibereinstimmen. Es sind dieselben Dolomite oder yielmehr

dolomitisierten Kalke, die an yielen Orten Hydras Ein-

scbaltungen yon scbwarzen Fusulinellenscbicbten entbalten.

So treten die gieicben Eusulinellenscbicbten aucb im Grunde
der Bucbt zwiscben den beiden Siidwestkaps Hydras, dem Kap
Bisti und dem Kap gegeniiber Alexandres auf. Es bandelt

sicb bier um scbwarze, dickbankige Kalke^ die stellenweise

reicblicb Fusulinellen und bisweilen aucb Korallen, wie Lons-

daleien entbalten. Die kleinen Kelcbe erinnerten sebr an Lons-

daleia indica Waagen und Wetzel aus der indiscben Dyas.

Die Fusulinellenkalkyorkommen in der siidwestlicbsten Ein-

bucbtung der Insel Hydra bilden die Fortsetzung der gieicben

Bildungen des Kammes siidostlicb Hagios Georgios.

Nordlich yon dem Fusulinellen-Vorkommen im Grunde der

Bucbt zwiscben den beiden Siidwestkaps Hydras findet sicb

nocb ein wobl eingebrocbener Rest yon gelbem Scbiefer.

Jenseits dieser Scbieferzone steben an der Siidkiiste der

Bisti-Landzunge senkrecbt aufgericbtete West-Ost streicbende

bellgraue, recbt kristalline Oolitbkalke an, die bier scbon einen

etwas dolomitiscben Habitus aufweisen. Sonst wird die Bisti-

Landzunge im wesentlicben aus grauen, massigen Kalken mit

weiBem Kalkspatgeader zusammengesetzt. Am Kap Bisti selbst

erscbeint grauweiJBer, dickgebankter Kalk, wie auf Alexandres;

unmittelbar nordlich bieryon steben gequetscbte und gewundene
scbwarze, plattige Kalke an, die bei westostlicber Streicbricbtung,
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d. h. also etwa in der Langsriclatung der Landzunge, senkrecht

aiifgerichtet sind. Weiterhin folgen bis Hagios Georgios massige

Kalke Yon grauer Farbung, durchschwarmt Ton weiBem Kalk-

spatgeader.

Strecke 3.

Von Hydra iiber H. Triada, Kloster Hagios Nikolaos, Klimaki

nach Hagios Taxiarchis; zuriick iiber Pafi Gisisa {Psl&

Klimaki), Hagia Irene, Vlicho nach Hydra.

Der grofite Teil der bier zuriickgelegten Strecke wurde

bereits in meiner friiheren Abbandliing liber Hydra beschrieben^).

Beiden ostlicbsten HausernYon Klimaki stehen dickgebankte,

scliwarze, z. T. Fusulinellenfiibrende Kalke an (Streicben W-0,
Fallen 45° nach Nord), und zwar siidostlich yon dem scbon friiher

jDiiblizierten Fossilfundpunkt. Hier findet sicb ein AufscbluJB

scbwarzer, fossilfiibrender Kalke in Yerbindung mit gelben bezw.

dunklen, gelb yerwitternden Schiefern, die yermutlich durch Yer-

werfungen yon den schwarzen Fusulinellenbaltigen Kalken, wie

von den dabinter aufstrebenden lichten Kammkalken getrennt

werden. Icb fand bei meinem ersten Besucb neben Discites spec.

yerschiedene Brachiopodenarten, so:

Procluctus lo7}gispinus Sow. vaj\ lohata Soav.

Productus semireticulatus Martin.

Ortliothetes cf. crenistria Phil.

Die zonal indifferenten Productiden scheiden fiir eine ge-

nauere Stufengliederung innerhalb des Karbons aus. Es bleibt

also fiir den Nachweis eines eyentuellen Yorkommens yon

Unterkarbon nur Ortliothetes crenistria Phil., doch laiJt die Er-

baltung des yorliegenden Exemplares und somit auch seine

sichere spezifiscbe Deutung sebr zu wiinscben iibrig. Da dem-

nach die bis jetzt yon hier bekannten Arten zu stratologischen

Yergieichen wenig geeignet sind, ist auch das Auftreten yon

Unterkarbon auf Hydra noch recht problematischer Natur.

Ebenso muB auch die Frage, ob man den Fusulinellen, die

aus den schon ofters erwahnten Griinden auf Palaodyas hin-

deuten, auch fiir minutiosere Gliederungen den Wert yon Leit-

bezw. Zonenfossilien beimessen darf, yorerst noch in Schwebe
bleiben.

Immerhin wird die Existenz yon Dyas auf Hydra durch

den mir bei Episkopi gelungenen Nachweis yon Lyttonienkalken,

') Cakl IIenz: Strati<;raphische Untersnchungen im griechischen

Mesozoiknm und Palaozoikum, Jahib. der osterr. geol. Keichsaiist.

1910, Bd. 60, Heft 3, S. 474-481.
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die neben Lyttoiiia Bicfitlwfeni Kaysek und Lytionla nohilis

Waagex noch weitere bezeichnende Dyasarten fiihren, nach alien

Richtungen bin gewabrleistet.

Bei ineinem ersten Besiicb der Landscbaft Klimaki nabm
icb den unteren Weg liber die Kapelle Hagios Nikolaos nacb den

Doppelkapellen Uavayta xal Xpiazo^. Diesmal folgte icb den

fossilfiibrenden Scbicbten nacb Westen, imd zwar zunacbst

langere Zeit langs der Grenze zwiscben den scbwarzen Fusuli-

nellenkalken und den gelbgraiien Scbiefern mit den Bracbio-

podenkalken. Die Fusulinellen sind bier allerdings lange nicbt

so deutlicb, wie in der TJmgebung des nocb westlicber ge-

legenen Hagios Taxiarcbis.

Beim letzten Haus YOr Uavayia xal XfJtaru^z tritt roter

Scbiefer und Dolomit auf, allerdings meist iiberdeckt von Scbutt

oder YOn einer zusammengebackenen Oberflacbenbreccie (durcb

ein graues Bindemittel). Hierin ftibrt der Weg weiter bis zu

den beiden Kapellen Ilavayta xal Xpca-roc. Westlicb dieser Ka-

pellen gelangt man in die oberkarboniscbe Scbiefer- und Grau-

wackenzone, die allerdings Yielfacb durcb den YOn oben

berabkommenden Kalkscbutt Yerbiillt ist. Yon unten geseben,

bemerkt man unter dem bellen Kammkalk das Band der

scbwarzen Fusulinellenkalke, dessen Existenz sicb aucb durcb

lose, YOn oben berabgeroUte Brocken mit Fusulinellen kundgibt.

Man erkennt den Beginn und die Begrenzung der Ober-

karbonscbieferzone sebr deutlicb an einem kleinen Abbrucb des

Kalkes westlicb der Kapellen Ilavry.yca xac Xpcaroc.

In diesem Scbieferzug finden sicb nun clunkle Kalkein-

lagerungen, die z. T. ganz pracbtYoU erbaltene Fusulinen Yon

obercarboniscbem Typus und Schwagerinen geliefert babeu.

Es bandelt sicb zum Ilnterscbied Yon den licbteren Neo-

scbwagerinen-Fusulinenkalken der Palaodyas um scbwarze oder

dunkelgraue Kalke mit Fusulinen Yon alpinem Geprage, wie

Fusulina regidaris Sciiellw., Fusulina iliultiseiotata Schellw.,

Fusulina alpina Sciiellw. begleitet Yon ibren Varietaten (z. B. var.

fragilis ScHELLW^ var. communes Schellw.) und andere mebr.

Die bier anfgescblossenen oberkarboniscben Fusulinenkalke

der Zone Havayta y.at Xpia-zo^ — H. Konstantinos entsprecben

den aquiYalenten oberkarboniscben Fusulinenkalken Yon Pettas

und Trikeri (Mitte), sowie den gleicbfalls you mir nacbgewiesenen

oberkarboniscben Fusulinen- und Scbwagerinenkalken Attikas.

Mancbe Kalke sind total erfiillt Yon diesen Foraminiferen,

die an der Oberfljicbe bisweilen mit ibren Yollen Umrissen aus-

gewittertsind. Zwiscben die Fusulinen undScbwagerinenderFusu-
linenkalke ^onllavayta xai Xpiazogsm^ bisweilen aucb Yereinzelte
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Climacamminen (in friiheren Publikationen als Bigenerinen be-

zeiclmet) eingestreut, unter denen auch Cliniacammwa elegans

MoELLER nicht fehlen diirfte.

Die schonsten Fusulinen- imd Schwagerinenkalke wurden
westlich, siidwestlich. und siidlich der Kapellen Ilavayta xac

XpiGToc innerhalb der genannten Schieferzone angetroffen. Die

tibersiclitlichkeit wird allerdings leider durcb die schon er-

wahnte Oberflacbeiibreccie und den Gehangescbutt beeintrachtigt.

Auf dem weiteren Wege bis Hagios Taxiarchis treten nocb

an yielen Stellen die oberkarboniscben Scbiefer- und Grau-

wackensandsteine unter dem Scbutt und der Oberflacbenbreccie

bervor. Ebenso wurden aucb noch Brocken yon dunklen Pusu-

linen-, Schwagerinen- und Crinoidenkalken, sowie yon Fusu-

linellenkalken beobacbtet.

Die eben gescbilderten oberkarboniscben Foraminiferenkalke

geboren zur Oberkarbonzone Ilavayta xa\ A7>^<7roV-Hagios Joannis.

Genau dieselben tadellos erbaltenen grauen und dunkleren

Fusulinen- und Schwagerinenkalke kebren aucb w^estlicb ober-

balb Hagios Konstantinos wieder (u.a. Schwagerina princeps Ehr.).

Oben begleitet den Hang das unter dem licbten Kammkalk
gelegene scbwarze Band der Fusulinellenkalke in Verbindung

mit den scbon friiber erwabnten dunkeln gebankten Dolomiten.

Es herrscht im allgemeinen nordliches Einfallen.

Nach liberscbreitung des Querriegels bei Hagios Taxiarchis,

wo im Geroll prachtyolle Fusulinellenkalke beobacbtet wurden,

erscheint roter Scbiefer und dunkelroter, feinkorniger, glimme-

riger Sandstein, dariiber der schon oft erwahnte Dolomit; doch

diirfte zwischen beiden Bildungen eine Verwerfung hindurch-

streichen. Das Einfallen der Schichten erfolgt mit maBiger Neigung

gegen Norden.
Die genauere stratigraphische Position der oben erw^ahnten

roten Scbiefer und Sandsteine, die im Aufieren sehr an ahnliche

Gesteine der attischen Untertrias erinnern, ist noch ebenso

unentschieden, wie die Altersstellung der dunkeln Oolithkalke

und Quarzite yon Episkopi, Hagios Georgios usw. Diese Bil-

dungen schieben sich yoraussichtlich in den noch unzureichend

bekannten Zwischenraum ein zwischen der palaontologisch

fixierten Palaodyas, d. h. den Lyttonienkalken von Episkopi

und den Bulogkalken.

Es sei hierbei erwiihnt, dai3 auch in den Alpen an der

Basis der dyado-triadischen Schichtenfolge zum Teil rote Sand-

steine zweifelhaften Alters auftreten. Dasselbe gilt bier auch

fiir gewisse, zwischen Oberkarbon und Trias lagernde Quarzite,

wie z. B. fiir die Tarnthaler Quarzite der Brennergegend.
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Vor PaB Gisisa sind den nordlicli fallenden Dolomitbanken

(45^) graue und griine Schieferlagen zwiscliengeschaltet, und

zwar den unteren, diinner geschicliteten Banken. Weiter oben

stellen sicli die Fusulinellenschichten ein. Die weicheren Bil-

dungen ziehen entlang dem Steilabfall der Insel weiter nach

Westen gegen Episkopi zu, wahrend unser Pfad den Kamm
des Gebirges im GisisapaB liberschreitet. In meiner friiheren

Publikation babe ich diese Einsattelung als Pa6 Yon Klimaki

bezeicbnet.

Oben auf der PaBhohe finden sich grobe Hornsteine.

Die Entstehung dieser Einkerbung des Inselkammes ist auf

tektonische Ursachen zuriickzufiihren; die Linie Gisisapai3-Tal

Yon Ylicho entspricht einer Querverwerfung. Auf der Ostseite

des Passes endigen die lichten Kammkalke. Es beginnt hier

der karniscbe Hornstein-Plattenkalkzug, der nach H. Marina

durchstreicbt, wahrend dieselben karniscben Schichten des

Propbit Ilias wesentlicb nordlicb vom GisisapaB in der vom
Propbit Ilias berabkommenden Scblucbt beim Ylichotal kurz

TOr dessen Ausmiindung endigen. Die beiden karniscben Zonen
bangen also, wie bereits erwabnt, nicbt zusammen und sind

kulissenartig gegeneinander verscboben.

Beim Abstieg nach H. Irene umgebt der Weg zunacbst

einige zum Ylicbotal binunterziebende Trockenrisse, und zwar

standig in den obertriadiscben Hornstein-Plattenkalken.

Oberbalb H. Irene folgt dann unvermittelt grauer kristalliner

Kalk, weiBer feinkorniger Marmor, dann wiederum der graue

Kalk, griiner Quarzkeratophyrtuff, und zwar letzterer am Joch

zwiscben den Talern Yon Palamida und Ylicbo. Am nordlichen

Hang oberbalb H. Irene steht der schon friiber erwabnte rote

Bulogkalk an.

Aus den Bulogkalken Yon Hagia Irene sind nach meinen

Eunden und Bestimmungen bis jetzt die folgenden Arten be-

kannt

:

Orthoceras cainjmnile Mojs.

Syringoceras spec.

Sageceras spec.

Procladiscites Griesbachi Mojs.

Psilocladiscites molaris Hauer.

Gymnites bosnensis Hauer.

Proarcestes quadrilabiatus Hauer.

Sturia Sansovimi Mojs.

Ceratites (Bosvites) bosnensis Hauer,

Yon denen der Letztere aucb in umstebender Textfigur 9

zur Abbilduug gelangt. Einen Procladiscites Griesbachi Mojs.
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YOn Hagia Irene liatte ich bereits in einer fruheren Abhandlung
abgebildet (vergl. Cakl Rexz: Stratigraphiscbe Untersuchungen

iiii griechischen Mesozoikum und Palaozoikum. Jahrb. der

Osterr. Geol. R.-A. 1910, Bd. 60, Heft 3, Taf. XVIII, Fig. 3

und Textfig. 6).

Von H. Irene abwarts nacb Vlicho wurde auf kurze Er-

streckung unterhalb der Quarzkeratorphyre ein gelbes bis graues

tiiffartiges Gestein beobachtet, ahnlich* wie es audi nordlich

der Bulogkalke in der H. Nikolaosbiicht (Tsingri-Bucht) ansteht.

Fig. 9.

Ceratites {Bos/iites) husiieiisis Hauer aus den roten Biilogkalken von Hagia

Irene auf Hydra. Natiirl. GroCe. Privatsammlung des Verfassers.

Die alten Marmore und Quarzkeratopbyre bei H. Irene

Terdienen jedenfalls besonderes Interesse. Dieselben ^YeiJ3en

Marmore kehren, ebenfalls in Nachbarschaft der Quarzkera-

tophyrtuffe, zwischen der Stadt Hydra (nordostlich Hydra) und

H. Patronas wieder. Auch die Feststellungen bei H. Irene



573

zeigen wiederum, daB die ostlicli dieses Klosters hinabziehende

Talschluclit Yon Ylicho mit der schon ofters erwahnten Ver-

werfuDgslinie zusammenfalit.

Zur Kenntnis der ZiisammensetzuDg des weiJ3en Marmors von

Hagia Irene seien nocb die Analysenwerte dieses Gesteins uach-

getragen.

Die Analyse ergab:

Gliihverlust . . 47,069 Proz.

(f?,'ai)2 O3 }
• ^'^^^ "

CaO .... 31,875 „

MgO .... 19,777 „

NasO .... 1,044 „

CO2 . . . . 47,041 „

99,737 Proz.

and zwar
CaCO., . . . 56,916 Proz.

MgCd, . . . 41,532 „

NasCO'a . . . 1,785 „

Die groBe habitiielle Ahnliclrkeit des weiBen Marmors von
Hagia Irene mit jenem des Marmorkops gegeniiber Tsingri

findet audi in den Analysenwerten ihren Ausdrack und ihre

Bestatigung.

4. Die Insel Pettas.

Bei der Anfahrt von Hydra her prasentiert sich die in dem
Kanal zwischen Hydra und Dokos gelegene Insel Pettas als steil

aufstrebender Felskegel. Yon Siiden gesehen bildet Pettas je-

doch einen langgestreckten Riicken mit schartigem Grat, der etwa
in der Mitte seiner Langserstreckung die groBte Hobe erreicht.

Das Hauptgestein von Pettas ist ein schon recht kristalliner,

grauweiBer, meist etwas kieselhaltiger Kalk, der den groBeren

siidwestlichen Teil mit der hochsten Erhebung einnimmt.

Darunter erscheint dann am steilen Siidabhang eine Zone
von braungelben Kieselkonglomeraten bezw. Konglomerat-Sand-

steinen. In der feinkornigen Grundmasse liegen vielfach gro-

Bere und kleinere Brocken von schwarzem Hornstein nnd grauem
Kalk. Diese durch ihre gelbe Farbe auffallende Zone klastischer

Gesteine enthalt Einlagerungen von schwarzen Fusulinenkalken,

die auch Crinoidenstielglieder fiihren.

Es handelt sich hierbei um Fusulinen vom Habitus der

Fumlina alpina (I'usuliva alpina ScriELLw. und Varietiiten, Fiisu-

Ihui regularis Sciiellw. u. a.), also um sicher oberkarbonische

Fusulinenkalke von alpinem Typus, wahrend die in den dariiber-

folgenden Neoschwagerinenkalken vorkommenden Fusulinen im
wesentlichen zu Fumlina japoriica GOmbel geh()ren diirften.



574

Die hoheren, die Hauptmasse der Insel bildenden licht-

grauen, massigen Kalke^) fiihren an zahlreichen Punkten

gleichfalls Fusulinen, sowie Neoschioagerina globosa Yabe imd
Neoschiuagerina craticulifera ScH\yAGER. Die Neosclawagerineii

liegen in gleichen Handstiicken mit Fusulinen (wie FusuUna
japonica Gumbel) zusammen und wurden namentlich. in der

Mitte des Siidiianges, unter dem Kulminationspunkt des

Kammes und tiber der gelben Kongiomerat-Sandstein-Zone auf-

gesammelt. Zusammen hiermit kommen auch grauweifie Fusu-

linellenkalke Yor. Sicber ist jedenfalls das Vorkommen der

Neoschwagerinen, namlich der Neoschwagerina globosa Yabe imd
Neoschwagerina craticulifera Schwager, denen sicb wobl noch

Fusulina japonica Gumbel beigesellt, wabrend die Fusulinellen

bier weniger deutlicb sind. Ferner wurden in den Handstiicken

mit den Fusulinen und Neoscbwagerinen aucb yereinzelte Clima-

camminen beobacbtet. Bei letzteren bandelt es sicb allem An-

scbein nacb um CUmacaminina {Crihrogenerina^ sumairana Yolz
(friiber Bigenerina). Zusammen mit den Foraminiferen treten

Fig. 10.

Die Insel Pettas von Siiden gesehen.

1. Weii^grauer und lichtgrauer Kalk der Palaodyas mit Fusulinen und
Neoschwagerinen,

X Fusulinen-Fundorte,

Neoscliwagerinen und Fusulinen-Fundorte,

2. Gelbe Kieselkonglomerate bzw. Kieselkonglomerat-Sandsteine,

3. Schwarze Kalkeinlagerungen mit oberkarbonischen Fusubnen und
Crinoiden,

4. Hornstein-Plattenkalk,

5. Verworfenes Gebiet, wohl groBtenteils aus Triasgesteinen bestehend.

scblieBlicb nocb vereinzelte Korallen, wie Lovsdaleia spec. auf.

Sonst finden sicb die Fusulinen und Neoscbwagerinen nocb be-

sonders unten in der Strandregion der Siidkiiste, namentlicb in

der Nabe der Westspitze, wo gleicbfalls licbtgraue kristalline,

meist etwas kieselbaltige Kalke mit den betreffenden Fusulinen

und Neoscbwagerinen angetroffen wurden.

In der Brandungszone steben unterbalb des gelben Kon-
giomeratbandes nocb ScboUen grauer Kalke an, die wobl yon

Das wcstlich Pettas gelegene Pontikouisi besteht der Fernsicht

nach aus den gleichen Dyas-Kalken.
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oben abgerutscht sind. Das Band der gelben klastischen Ge-

steine scheint, soweit man es bei der Anfahrt von Hydra her

beobachten konnte, auf die Nordseite der Insel durcbzustreichen.

Diese Gesteine deuten auf eine der Ablagerimg der Neoschwage-
rinenkalke yorangegangene Yerflacbung des Meeres bin.

Die Neoschwagerinenkalke von Pettas konnten auch unge-

achtet des palaontologischen Befundes schon ihren Lagerungs-

verbaltnissen an sich nacb altdyadisch sein. (Vergl. Profil

Textfig. 10). Die palaontologiscbe Feststellung stimmt jedoch

hiermit ebenfalls gut iiberein.

In den tieferen schwarzen Kalklinsen finden sich Fusulinen

vom Habitus derFusuUiia aljnnaiyfie Fiisulina alpina Schwellwien
selbst nebst Yarietaten), es handelt sich hierbei sicher um ober-

karbonische Fusulinenkalke, wie sie auch in der Zone llavayia

xat XpiGToq — H. Konstantinos wiederkehren, wahrend die hell-

grauen Neoschwagerinenkalke neben der Neoschwagerina glohosa

Yabe und derNeoschwageiHna craticulifera SchiwAGER eine mitFusu-

lina japonica Gumbel gut ubereinstimmende Fusulinenart

enthalten.

Die Yergesellschaftung der Neoschwagerina glohosa Yabe
imd Neoschwagerina craticulifera Schwager mit Fusulina japonica

Gumbel erinnert daher sehr an gleichartige Palaodyas-Yorkommen
von Japan, Yunnan und Tongking und es ist interessant, da6

sich in der griechischen Dyas, ebenso wie bei den Brachiopoden,

namlich in den Lyttonienkalken Hydras, auch bei den Forami-

niferen unverkennbare Hinweise nach dem fernen Osten finden,

wahrend die oberkarbonischen Foraminiferen nahere Beziehungen
zu den Alpen und benachbarten Gebieten erkennen lassen, wobei
iibrigens die Karnische Fusulinen Serie des obersten Carbons

auch in Yunnan wiederkehrt.

Die Neoschwagerinenkalke von Pettas sind sonst ihrer

stratigraphischen Stellung nach etwa den Trogkofelkalken der

Karnischen Alpen zu vergleichen, auch der beiderseitige petro-

graphische Habitus ist recht ahnlich.

Auffallend tritt hingegen der fazielle Unterschied zwischen

den sicher palaodyadischen hellgrauen Fusulinellenkalken von

Pettas, die hier im Kalkkomplex mit den Neoschwagerinen auf-

treten, und den schwarzen Fusulinellenkalken des hydriotischen

Inselkammes siidostlich von Hagios Georgios usw. hervor.

Ob die Fazies hier auf so kurze Horizontal-Erstreckung

hin derart wechselt, was hochst unwahrscheinlich ist, oder ob

hier, wie ich eher glaube, verschiedene Altersstufen vorliegen,

laBt sich bei dem zunachst zu Gebote stehenden Material schwer

sagen, wie denn uberhaupt ein dyadisches Alter der schwarzen
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rusuinellenkalke Hydras und die Niveaubestandigkeit der vor-

liegeuden FasulinelleiDart noch nicht mit Sicherheit feststeht.

Zudem ist die Art-Bestimmung der schlecht erhaltenen Fusuli-

nellen A^on Pettas imsicher.

Die Neoschwagerinenkalke von Pettas sind aber jedenfalls so-

woblnach ibrenLageruDgsverhaltnissen (vergl. Profil TextfigurlO),

wie nach dem Typus ihrer Foraminiferen bereits altdyadisch.

Die griechischen Neoschwagerinen und Fusulinellen kehren,

wie schon ofters betont, im fernen Osten wieder; die Neben-
formen sind hauptsachlich der Dyas eigen.

Die lithologisclie Ubereinstimmung der lichten Neo-

schwagerinenkalke von Pettas mit iliren sparlich beigemengten

FusLilinen, ^wie Fusulina japonica Gumbel und der licbten

Fusulinenkalke von Stavronisi und der nordlichen Halfte

von Trikeri, die gleichfalls Fusulina joponica fiihren, ist sehr

gToB, so daB es sich jedenfalls um gleichsteliende Kalkhori-

zonte handelt.

Die Fiisulinen- und Schwagerinenfaunen des hellenischen

Oberkarbons werden, abgesehen von den bereits zitierten alpineu

Formen (Fusulina aliiina Schellw. usw.) in Anbetraclit der geo-

grapbiscben Lage der griechiscben Yorkommen im Allgemeinen

naturlicb zunachst den entsprechenden kleinasiatiscben Faunen

naliestehen. Sie zeigen weiter Beziehungen zu den russischen

(Donjez), zu den dalmatinischen und alpinen Typen. Solange

jedoch die Revision der alpinen Fusulinen nicht abgeschlossen

ist und die Bearbeitung der kleinasiatiscben und dalmatinischen

Fusulinen noch aussteht, lassen sich auch meine in Hellas ge-

sammelten oberkarbonischen Fusulinen flir eine genauere Zonen-

bestimmung nur schwer benutzen. Ihr stratigraphischer Wert
wird hierdurch nicht verkleinert; haben sie doch weitverbreitete

Gebiete des ostlichen Hellas, die fruher der Kreide zugeteilt

wurden, dem Oberkarbon gewonnen und eine Revision der

friiheren Ansichten liber die Altersstellung der metamorph-

kristallinen Bildungen Ostgriechenlands veranlaBt.

Die Ostspitze von Pettas ist ein recht verworfenes Gebiet.

Sie besteht im wesentlichen aus grauen Kalkeu. Zwischen

diesen Kalken und der Zone der gel ben klastischen Bildungen

des Oberkarbons zieht sich ein Streifen von Hornstein-Platten-

kalken hindurch, die ihrem Habitus nach mit den karnlschen

Schichten der Hauptinsel iibereinstimmen.

Im einzelnen setzt sich die verworfene Ostspitze von

Pettas aus verschiedenen Bildungen zusammen, iiber deren

gegenseitiges Verhiiltnis jedoch kein klares Bild gewonnen

werden konnte.
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An der Kiiste der Ostspitze von Pettas stehen zunacLst

senkrecht aufgerichtete (N-S orientierte) helle Plattenkalke mit

roten Hornsteinlagen an. Gegen Stidost zu liegen dariiber rote

Schiefer mit gelben Partieen, recht zerknittert und von Kalk-

spataderchen durchschwarmt. An der Siidostspitze, gegentiber

dem Bulogkalk-Fundorte, steht massiger Kalk, z. T. schwarzgrau

mit weii3en Adern, und gewundener Hornsteinkalk an. Uber
den roten, hornsteinfiilirenden Plattenkalken der Ostseite liegen

die schon erwahnten dunkeln Hornstein- Plattenkalke, die an

die Grauwackenzone angrenzen und ebenfalls stark gewunden
sind (im allgemeinen etwa 60^ nach W bis WSW geneigt).

Nach Analogie-Sclilussen scbeinen es wesentlich triadische Ge-

steine zu sein, die sich am Ostkap von Pettas erhalten haben.

Sie sind gegen das horstformige Oberkarbon bezw. Dyas kerab-

gebrochen und stimmen z. T. mit den Gesteinen des Gegen-

gestades iiberein.

• Der Fernsieht nach legen sicb dieselben vorwiegend rot ge-

farbten Bildungen (rote S chiefer, Hornstein e und Plattenkalke) auch

der Nordwestspitze von Pettas an (ebenfalls kerabgebrochen).

Yon Pettas aus erscheint das kalile aus Kreide bestehende

Dokos als flache Kalktafel mit steilen Abstiirzen zum siidlichen

und 5stliclien Meer.

Die Kanale zwisclien Dokos und Pettas, sowie zwischen

Dokos and Hydraberuhenauf Grabenbrtichen, zwisclien deuen sich

die Oberkarbon- bezw. Unterdyaskalke von Pettas als steiler

Horst emporhoben. Die siidwestliche, wie nordostliche Ver-

langerung dieses Horstes wird durch die schon erwahnten jung-

palaozoischen Kalkklippen und Eilande, wie Platonisi (Platia),

angedeutet.

Die Abbriiche der roten Schiefer und Hornsteine an der

Ostspitze, wie an der Nordwestspitze entsprechen Parallelbriichen

der gleichen Gesteine an der Nordkiiste Hydras.

5. Die Insel Stavronisi.

Die Insel Stavronisi erhebt sich, etwa 5 km von der Siid-

kiiste Hydras entfernt^), als langgestreckter Riicken aus dem
offenen agaischen Meere. Der Kulminationspunkt liegt etwa

in der Mitte des Riickens und erreicht nach meiner Schatzung

eine Hohe von ca. 150 m. Nach dem offenen Meere zu fallt

der Riicken in auBerordentlich schroffen Kliffs ab, an denen

bei Ost und Siidost der Wogenbrand tost, wahrend der gegen

Hydra gerichtete Abhang etwas sanfter geneigt ist.

') Fast 9 km vom Siidwestkap Hydi as (Kap Bisti).

Zeitschr. d. D. Geol. Ges. 1912. 37
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Die ganze Insel Stayronisi besteht aus grauen bis weiBen

Kalken, die an zablreichen Punkten Fusulinen, wie Fusulina

japonica Gumbel enthalten und somit der Palaodyas angehoren

diirften, wobei auch auf ilire petrograpMsclie Ahnlichkeit mit

den Fusulinen und Neoschwagerinen fiihrenden lichten Kalken

YOn Pettas hingewiesen sei. In der Nahe der Stavroskapelle

treten audi weiBgraue, dolomitische Partien auf. Es handelt

sich jedenfalls um YoUkommene lithologische Analoga der pa-

laodyadischen Kalke Yon Pettas, wenn auch bislang auf StaYronisi

nur dieselben Fusulinen und noch keine Neoschwagerinen er-

mittelt sind.

Fig. 11.

Die Umrisse der aus weiBgrauen Fusulinenkalken besteheDden Insel

Stavronisi von Nord gesehen.

Diese dolomitiscben, gleichfalls Fusulinen fiihrenden Partieen

setzen sich folgendermaBen zusammen:
45,000 Proz.

0,297 „

0,188 „

43,744 „

9,982 „

0,509 „

45,268 „

99,988 Proz.

Gliihverlust

SiOo . .

(Fe,"Al),03

CaO . .

MgO . .

Na.^0 . .

GO, . .

Dementsprechend enthalten sie:

CaCO-^ . . . 78,043 Proz.

MgCOg . . . 20,969 ^

NagCOg . . . 0,870

Die analysierte Gesteinsprobe entstammt den Fusulinen-

haltigen, weiBgrauen, dolomitischen Kalkpartieen auf halber

Hohe des Hanges, ostlich der StaYroskapelle.

Der Kalkriicken ist groBenteils mit einer Oberflachenbreccie

iiberkleidet; die groBeren oder kleineren Triimmer der alt-

dyadischen Kalke werden durch ein rotbraunes, traYertinartiges

Bindemittel zusammengehalten.

Fusulinen kommen iiberall in den lichtgrauen, recht kristalli-

aen Kalken der Insel vor, so auf der Hohe der Insel und in

der Umgebung der Stavroskapelle, doch ist die Individuen-

nienge nur gering; die Fusulinen sind in den Kalken von
Stavronisi verhaltnismilBig sparlicli verteilt.
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Es handelt sich in erster Linie urn die gieicheu Fusulinen,

so Fu$ulina japonica Gumbel, die auch auf Pettas ziisammen

mit den Neoschwagerinen Yorkommen.
Gute Aiifschlusse der weiBgrauen Fusulinenkalke finden

sich besonders noch an der Ostspitze der Insel. Hier treten

zusammen mit den Fusulinen audi Climacamminen auf. Die in

meinen Handstiicken erkannten Exemplare besitzen die meiste

Ahnlichkeit mit Climacammina (Crihrogenerina) sumatrana YoLZ.

Der altdyadische Fusulinenkalk YOn StaYronisi und Pettas

ist grau, Yon kristallinem Habitus und reich an Kieselpartikel-

chen, die bei der Verwitterung weniger angegriffen werden, in-

folgedessen erhaben sind und dem Kalk eine zerfressene und klein-

hockerigeOberflaclieYerleihen.Diesegrauen Fusulinenkalke unter-

scheiden sich daher auch faziell in auffallender Weise Yon den

oberkarbonischen Fusulinenkalken der gegeniiberliegenden hydrio-

tischen Siidkiiste (Oberkarbonzone Ilavayta xat Xptazog — H.

Konstantinos — H. Joannis).

Die Zerkliiftung der massigen, klotzigen Kalke YOn StaY-

ronisi ist sehr groi3, so daB man, auch abgesehen you dem
Gehangeschutt-liberguB, die Schichtung kaum erkennt. Im
allgemeinen diirften die Kalke aber gegen Hydra, also nach

Norden zu einfallen, obwohl bisweilen auch westlich gerichtete

Abweichungen Yorkommen diirften.

Am Nordhang wurden, wie schon angegeben, zwischen dem
Landungspunkt und der auf halber Hohe gelegenen Kapelle

des StaYros dolomitische Partieen beobachtet, wie sie auch auf

den benachbarten Inseln ofters Yorkommen. Der natiirliche

Bootshafen unterhalb der Kapelle wird durch einen moloartigen

Yorsprung der erwahnten Breccienkalke geschiitzt. Die Brandung

hat darin ein kleines Felsentor ausgenagt. Die Insel ist kahl

und wird nur zur Winterzeit Yon Hirten aufgesucht, ein welt-

Yerlorenes, aber in geologischer Hinsicht um so interessanteres

Eiland.

Der am weitesten nach Siidosten Yorgeschobene und noch

iiber den Meeresspiegel emporragende Fusulinenkalk-Riicken

YOn StaYronisi zeigt jedenfalls, da6 sich in dieser Richtung

an die Argolis ein jungpalaozoisches Gebiet YOn betriichtlicher

Ausdehnung anschloJ3.

6. Die Insel Trikeri.

Die Insel Trikeri besteht aus zwei durch einen schmalen

undniedrigen Isthmus Yerbundenen, bis zirka 150 m hohen Nord-

Siid orientierten Berghockern. Die siidliche Kuppe wird yoII-

37*
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standig Yon grauen, klotzigen Kalken eingenommeD, die petro-

graphisch den Fusulinenfiihrenden Kalken der nordlichen Insel-

halfte ahnlich sind, aber trotz eifrigen Suchens keine Fossilien

erkennen lieBen.

Der Kalk erinnert indessen in lithologisclier Hinsicht audi

an den grauen Diploporenkalk der Tsingri-Bucht, es liegt

aber naher, ihn vorerst mit den altdyadischen Fusulinenkalken

der nordlicben Erhebung von Trikeri (Stavronisi, Pettas) zu

parallelisieren.

Die siidlicbe Hohe kebrt der ostlichen Bucht ihre schroffe

Steilwand zu. An dem Punkte, wo der siidliche Bergkegel

in den Isthmus iibergebt, ist graugriiner und brauner Karbon-

schiefer als sclimaler Graben eingebrochen. Oben erbebt sich

bier eine kleine Kapelle.

Fig. 12.

Die Insel Trikeri von Osten aus gesehen.

1. Lichtgrauer, kristalliuer, klotziger Kalk,

2. Graugriine und braune Karbonschiefer und Grauwackensandsteine,
3. WeiBgrauer, dickbankiger Kalk,

4. Plattige, graue Kalke und dickbankige, grauweiBe bis graue Kalke
mit Fusulinen,

2. Schwarzgrune bis braungelbe und dunkle Schiefer und Grauwacken-
sandsteine mit schwarzen oberkarbonischen Fusulinenkalk - Ein-

lagerungen,

5. WeiBgraue Kalke der Palaodyas mit Fusulinen,
X Fusulinen-Fundorte.

An die weiBen, dickgebankten Kalke auf derNordseite dieses

Scbieferstreifens sclilieBen sich zunachst stark gewundene, plattige,

graue Kalke (Streichen 50^ West, Fallen 450nach Siidwest)

und hieran bis zum Beginn der nordlichen Erhebung dickbankige,

dunkelgraue bis grauweise, z. T. etwas kieselhaltige Kalke.

Oben auf dem Kamm des Isthmus lagern auch weiBe, dolo-

mitische Partieen. Die schwarzgrauen bis grauen Kalke ent-

halten reichlich Fusulinen und Crinoidenstielglieder. Es handelt

sich wohl um die altdyadischen Fusulinenkalke, die auch an

der Nordkiiste der Insel wiederkehren.

Den dolomitischen Partieen entnommene Proben ergaben

folgende Analysenwerte:

Gliihverlust . . 46,128 Proz.

SiO, .... 0,529 „

(Fe,Al).,03 . • 0,158 „
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CaO . . . . 35,139 Proz.

MgO .... 17,216 „

NagO .... Spuren
CO2 . . . . 45,747 „

98,102 Proz.

oder
CaCog .... 62,748 Proz.

MgCOa . . . 36.154 „

Es handelt sich also urn einen dolomitischen Kalk, der,

ebenso wie im AuBeren, auch in der Zusainmensetzung und
den Mischungsverhaltnissen YOn Calciam- und Magnesiumcarbonat
den dolomitischen Kalken TOn Stayronisi sehr ahnlich ist.

Das Verbindungsstiick des Isthmus mit dem nordlichen

Hocker besteht gleichfalls aus schwarzgriinen Schiefern und
gelbbraunen Grauwackensandsteinen im Yerein mit hellgelben,

sehr feinen Quarzkonglomeraten. Diese ^Yohl gleichfalls ein-

gebrochene Schieferzone enthalt Einlagerungen YOn schwarzen

Fusulinenkalken mit Fusulinen YOm Habitus der Fusulina alpina.

wie Fusulina alpina Schell\y. selbst imd ihre A'arietaten, und
dokumentiert hierdurch ihr oberkarbonisches Alter. Der grau-

schwarze Fusulinenkalk des Oberkarbons ist z. T. auch Yon

^veiBen Kalkspatadern oder -flachen durchzogen; es sind dieselben

Fusulinenkalke des Oberkarbons, die auch auf der Hauptinsel

Hydra in der Umgebung Yon Uayayta xal Xpioruc und Hagios

Konstantinos beobachtet wurden. (Vergl. S. 569.)

Die ganze nordliche Kuppe setzt sich wiederum aus weiB-

grauen Kalken zusammen. An einer Einbuchtung Yor der

Nordspitze enthalten auch diese lichten, Yon Kalkspatadern

durchzogenen, meist schon recht kristallinen Kalke zahlreiche

Fusulinen, Es ist dieselbe Fusulinenart, wie in den analogen

Kalken Yon StaYronisi und den Neoschwagerinenkalken Yon

Pettas, also im Allgemeinen Fusulina jajjonica Gumbel. Auch
Fusulinellen wurden hier beobachtet, allerdings in sehr schlechter

Erhaltung. Stellenweise sind hier die weiBen Fusulinenkalke

YoUstandig marmorisiert, sonst ahneln sie in lithologischer Hin-

sicht gleichfalls den Kalken Yon StaYronisi und Pettas. Auch
ihre Stellung innerhalb der Schichtenfolge erinnert an die Yer-

haltnisse auf Pettas, indem wohl die beiderseits beobachteten

Einlagerungen Yon dunkeln oberkarbonischenFusulinenkalklinsen

in den klastischen Bildungen beider Inseln zu identifizieren sind.

An der Nordspitze Yon Trikeri streichen die hellen, spar-

liche Fusulinen fiihrenden Kalke YOn Westen nach Osten bei

recht steilem nordlichem Einfallen.

Die zweigipfelige Felseninsel Trikeri, die sich 7^/^ km
von der Siidwestspitze Hydras und 6 km Yon der Siidkiiste
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des kretazisclien Dokos erhebt, ist Yollig kahl imd unbebaut

imd wird nur als Winterweide benutzt.

Die Insel Dokos prasentiert sich von bier als niedrige

Karsttafel, die in steilen Wanden zum siidlichen Meere ab-

bricht.

Zwiscben Trikeri und dem der Siidwestspitze von Hydra
gegeniiberliegenden Inselchen Alexandros taucben nocb einige

wobl gleicbfalls den jungpalaozoischen Kalken angeborende

Klippen auf.

Der niedrige und kable Felsriicken von Alexandros bestebt

ganz aus gebanktem, grauweifiem, wenig kieselbaltigem, kristalli-

nem Kalk, der im allgemeinen mit etwa 30° g^g^ii Norden
einzufallen scbeint. Der Kalk diirfte in die Gesteinskategorie der

Fusulinen fiihrenden licbten, bellgrauen Kalke von Stavronisi und

jener des nordlicben Bergbockers von Trikeri fallen, entbalt aber

augenscbeinlicb keine makroskopisch sicbtbaren Fossilien.

Zum Teil kommen aucb graue dicbte Kalkpartieen vor, so in

der Mitte des Westkaps. In der Mitte der Nordkiiste offnet

sicb in der Brandungszone eine kleine Grotte. Aucb von

Alexandros aus bemerkt man deutlicb die scbarfe Yerwerfung

zwiscben der Marmorzunge gegeniiber dem Inselcben Tsingri

und dem den riickwartigen Steilbang Hydras bildenden Horn-

stein-Plattenkalk,

7. Die Insel Platia oder Platonisi.

Das Inselchen Platia oder Platonisi ist, wie scbon der

Name besagt, eine flacbe Erbebung im Norden von Molos an

der bydriotiscben Nordktiste (albaniscb Kyvotos). An der

(Photographie von Carl Resz.)

Fig. 13.

Platonisi von Siidwest aus aufgeuomnien.

Verwerfung zwischen klotzigem, dunkelgrauem jungpalaozoischem Kalk
und roten Hornsteinen in Verbindung mit Plattenkalken und Schiefern,
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Ostseite von Platia setzt sicli das niedrige Gestade bis hin-

auf zur Kapelle Hagios Joannis aiis grauem Fusulinenkalk zu-

sammen, der stellenweise von einer Oberflaclienbreccie iiberkleidet

wird. Der Fusulinenkalk enthalt zum Teil Kieselpartikelcben

und ist vielfach von weiBen Kalkspatadern durchzogen. Zu-

sammen mit den Fusulinen (u. a. mit den groBen Fusulinen vom
Ausseben der Fusulina japonica Gumbel) kommen aucb sparlicb

Climacamniinen vor, unter denen Climacainmina elegans Moeller
vertreten zu sein scbeint. Es bandelt sicb wobl um dieselben

altdyadischen Kalke, wie auf Pettas und Stavronisi, sie sind

bier auf Platonisi nur etwas dunkler gefarbt.

In der Mitte der Ostkiiste findet sicb aucb ein scbeinbar

eingebrocbener Rest von gelbem Scbiefergestein.

Auf der Westseite von Platiawerden die grauen, klotzigen

Kalke der Siidkiiste durcb eine deutlicb ausgepragte Yer-

werfung von roten Hornsteinen, die mit Plattenkalken und
Scbiefern wecbseln, gescbieden (Streicben Nord-Stid, Fallen

45° Ost). Darunter erscbeint in der Mitte der Westkuste nocb

ein Rest von dickbankigem, scbeinbar dolomitisiertem Marmor
mit gelben Hornsteinfiaden.

.Die roten Hornstein-Plattenkalkscbicbten bilden, der Fern-

sicbt nacb zu urteilen, aucb die Nordkiiste des Eilandes.

Die Felsenklippe im Nordosten von Platia, nordlicb gegen-

iiber von Palamida, bestebt aus grauem, massigem, zerriittetem

Kalk, durcbsetzt von winzigen Kieselpartikeln und weiBen

Kalkspatadern bezw. spatigen Kluftausfiillungeu. Es ist der-

selbe Kalk, der die Siidspitze von Platia bildet.

Die gleicben Kalke erbeben sicb aucb in den Klippen siid-

westlicb von Platia iiber den Meeresspiegel.

B. Kene Arten ans dem hellcnischen Jura und
aus der indischen Dyas.

1. Neue Arten aus dem griechisch-epirotischen Oberlias

und Unterdogger.

Meine Aufsammlungen im griecbiscben und epirotiscben

Oberlias und Unterdogger baben reicbe Ammonitenfaunengeliefert,

die, soweit es sicb um bereits bekannte Arten bandelte, scbon

in meinen friiberen Arbeiten^) angefiibrt und z. T. aucb abge-

') Carl Renz: Uber die mesozoische Formationsgruppe der sikl-

westlichen Balkanhalbinsel. Neues Jahrb. fiir Min., Geol. und PalaoDtol.
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bildet wurden. Neben diesen, meist in groBer Individuenmenge

aiiftretenden bekannten Typen finden sicli in meinem Material

mehrere sehr selten ^^orkommende Arten, die mit bisher be-

schriebenen Spezies nicht identifiziert werden konnten. Diese

neuen Arten sollen hier naher cbarakterisiert werden.

Besonderes Interesse beanspruchen bierunter die ober-

liassischen Riickscblagsformen.

Gattung Tmaegoceras Hyatt emend. Pompeckj.

Untergattung Leukadiella Renz (nov. subgen.).

Hierzu Taf. XIV. Fig. 1, 2, 3, sowie die Textfigurec 14, 14a, 15, 16, 17.

Die Gattung Tmaegoceras wurde von HyattI) autgestellt,

aber wie die meisten yon diesem Autor kreierten Gattungen

ganzlich nnzureichend diagnostiziert.

Die fehlende Begriindung wurde inzwischen von J. F. Pom-

PECKj2) nachgebolt, so daB eigentlich von Rechts wegen Pompeckj

als Begriinder des Genus gelten miiBte.

J. F. Pompeckj lieB der Gattung Tmaegoceras in einer

sorgfaltigen Spezialstudie eine so eingehende und erschopfende

Untersucbung angedeibeu, da6 icb micb mit einem einfachen

Hinweis auf seine Arbeit^) begniigen kann.

Weitere Beitrage zur Kenntnis der Gattung Tmaegoceras

wurden von F. Koch geliefert^).

Die Gattung Tmaegoceras umfai3t bisher die folgenden Arten:

1. Tmaegoceras latesulcatum Hauer aus dem nnteren al-

pinen Lias von Adneth (F. Hauer, Gepbalopoden aus dem
Lias der nordostlichen Alpen. Denkscbr. Akad. Wiss. Wien,

Bd. 11 (1856), S. 44. Taf. 9, Fig. 1—3).

1905. Bei]. Bd. XXI, S. 213—301. — Carl Rexz: Der Nachweis vou
Lias in der Argolis. Diese Zeitschr. 1909, Bd. 61, S. 202—229. —
Carl Renz: Etudes stratigraphiques et paleontologiques sur le Lias et

le Trias en Grece. Bull. soc. geol. de France 1909 (4), Bd. 9,

S. 249—273. — Carl Renz: Stratigrapbisclie UntersuchuDgen im
griechischen Mesozoikum und Palaozoikum. Jahrb. der osterr. Geol.

R.-A. 1910, Bd. 60, Heft 3, S. 421— 663. - Carl Renz: Geologische

Exkursionen auf der Insel Leukas (Santa Maura). Diese Zeitschr.

1911. Bd. 63, Monatsber. Nr. 5, S. 276-315. — Carl Renz:
Geologische Forschungen in Akarnanien. Neues Jahrb. fur Miu., Geol.

und Palaont. 1911, Beil. Bd. 32, S. 383-468. — Carl Renz: Die
Insel Ithaka. Diese Zeitschr. 1911, Bd. 63, S. 468—495.

^) A. Hyatt: Genesis of the Arietidae. Mem. of the Mus. of Comp.
Zoology at Harvard Coll, 16, Nr. 3 (Cambridge 1889), S. 125.

^) J. F. Pompeckj : Uber Tmaegoceras Hyatt. Neues Jahrb. f. Min.,

Geol. u. Paliiontol. 1901, II, S. 158-170.
^) Ferdinand Koch: Beitrage zur Kenntnis der Gattung Tmaegoceras.

Fdldtani Kozlony, Budapest 1909, Bd. 39, S. 308—313.
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2. Tmaegoceras crassiceps Pompeckj aus cler Zone des

Arietites Bucklandi der Tiibinger Gegend (J. F. Pompeckj,

liber Tmaegoceras Hyatt. Neues Jahrb, f. Min. usw. 1901, Bd.

II, S. 162—164. Textfiguren S. 163 a— g).

3. Tmaegoceras dorsosulcaium Quenstedt aus der Zone

der Schlotheimia angulata von Yaibingen in Wiirttemberg

(F. A. Quenstedt, Die Ammoniten des schwabischen Jura

(1885), S. 109. Taf. 13, Fig. 33—35).

4. Tmaegoceras Paronai Bonarelli aus dem unteren Lias

f? Zone des Arietites ohtusus) von Ponte Grosso in den

Central-Apenninen (G. Bonarelli, Cefalopodi sinemuriani

dell' Appennino centrale. Palaeontograpbia Italica 1899, Bd. V,

S. 67, Textfig. 1, sowie diese Abbandlung Textfig. 14 u. 14a).

5. Tmaegoceras Lacordairei Michelin aus dem unteren

Lias der cote d' or und aus dem unteren Lias (Zone des

Arietites Bucklandi bzw. Arietites rotiformis) von Tata in

Ungarn (Michelin, Magasin de Zoologie 1835, Ser. 1, Bd. Y,

Taf. 67, nnd Ferdinand Koch, Beitrage zur Kenntnis der

Gattung Tmaegoceras. Foldtani Kozlony, Budapest 1909,

Bd. 39, S. 308—313, mit Textfig. 1—3 auf S. 311).

J. Prinz betracbtet ferner nocb den Ammonites cycloides Orb.

als eine starker dilferenzierte Art der Gattung Tmaegoceras

(vergl. J. Prinz: tlber Ruckschlagsformen bei liassischen

Ammoniten. Neues Jahrb. fiir Min. usw. 1904, S. 36 nnd: Die

Fauna der alteren Jurabildungen im nordostlichen Bakony.

Mitt, aus dem Jahrb. der ungar, Geolog. Anst., Bd. XV, S. 63).

Nach der Auffassung von E. Haug und auch nach meiner

Ansicht reiht sich Ammonites cycloides Orb. jedoch den Hildo-

ceren an (vgl. E. Haug: Beitrage zu einer Monographie der

Ammonitengattung Harpoceras. Neues Jahrbuch fiir Min. usw.

Beil. Bd. Ill (1885), S. 639 und diese Abhandlung S. 613.)

Pompeckj s Diagnose des genus Tmaegoceras^ die ich hier

rekapituliere, lautet: ^^Tmaegoceras Hyatt (emend. Pompeckj):

Schale dick, scheibenformig, mit weitem, flachem Nabel. Win-

dungen ziemlich langsam anwachsend, meistens breiter als hoch,

von elliptischem Querschnitt; Flanken kraftig gewolbt; Aufien-

seite breit gerundet, ohne markierte Grenze gegen die Flanken.

Inmitten der Aufienseite eine breite, tiefe, rinnenformige Ein-

senkung mit medianem Kiel, welcher niedriger bleibt als die

meistens scharf markierten (aber nicht kielartig erhohten) Sei-

tenkanten der Medianrinne. Skulptur schwach, aus auf der

Aufienseite weit vorgezogenen Anwachsstreifen, resp. gleich-

gerichteten, sehr schwachen Falten bestehend. Lobenlinie leicht

gekerbt bis wenig gezackt mit breiten Satteln und Loben.
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Externlobus wenig tiefer als die kurz dreiteiligen Seitenloben^),

bis zur Nabt ein Hilfslobus. Externsattel breiter und holier

als die Seitensattel. Wohnkammer mindestens ^4 letzten

Windung umfassend. Mundrand unbekannt, der Skulptur gemaB
wahrscheinlich auf der AuBenseite in breitem Lappen YOrgezogen."

7'maegoceras ist eine seltene Gattung des imteren Lias

Wiirttembergs, Ungarns, Frankreichs (cote d'or), der nordost-

licben Alpen und der Central-Apenninen ; sie verteilt sich dem-
nach. sowohl auf den alpinen, wie auf den mitteleuropaisclien Jura.

In meinem reichbaltigen Material oberliassisclier Ammoniten
aus Griechenland (ionische Zone) befindet sich ein einziges

Stiick, auf dessen auBere Gestalt die Gattungscharakteristik

PoMPECKJs passen wiirde, das sich jedoch durch seine auBerst

stark ausgepragte Skulptur und seinen regressiyen oder ge-

hemmten Lobenbau scharf Ton den Angehorigen der Gattung

Tmaegoceras unterscheidet.

Das griechische Stiick ist mit weitstehenden, groben, keulen-

formigen Rippen verziert, die am Externrand mit einem groben,

oben abgeflachten und nach YOrn ausgezogenen Knoten endigen.

Die Loben stehen auf dem Stadium der Paroniceras-Jjohtn^

sind also wesentlich einfacher, als die der Tmaegoceren. Es
handelt sich somit bei Leukadiella um einen bisher Yollkommen
isolierten Typus.

Auf Grund der beschriebenen Merkmale halte ich die

generische Abtrennung des griechischen Stiickes Yon Tmaegoceras

fiir geboten und zweige es als subgenus Leukadiella YOn dem
genus Tmaegoceras ab.

Diagnose des subgenus Leukadiella Renz: Wie Tmaego-

ceras^ die Seitenflachen jedoch mit ziemlich weitstehenden,

groben, keulenformigen Rippen Yersehen, die am Externrande

in einem groben, oben abgeflachten und nach Yorn ausgezogenen

Knoten endigen. Lobatur im Verhaltnis zu der Sutur YOn

Tmaegoceras stark reduziert, aus einem Externlobus und einem

flachen, mehrfach kleingezackten, seichten Seitenlobus bestehend.

Die Lobatur der Leukadiella unterscheidet sich daher Yon

der des Tmaegoceras weiterhin auch durch das Eehlen der

Auxiliarloben.

Die Gattungsmerkmale werden bei der folgenden ausfiihr-

lichen Beschreibung der einzigen bisher bekannten Art des

neuen Subgenus, Leukadiella Helenae Renz, nochmals eingehend

gewtirdigt werden.

^) Bei Tmaegoceras latesulcatiim reicht der Auxiliarlobus nach der •

Zeichnung (a. a. 0. Taf. IX, Fig. 3) unter die Lobennormale.
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Leukadiella Helenae Rp:nz (nov. spec. nov. subgen.).

Taf. XIV, Fig. 1, 2 u. 3, sowie die Textlig. 17.

Leukadiella Helenae Renz yerbindet eine einfacbe, stark

reduzierte Sutur von altertiimlicliem Geprage init einer fast

einseitig ausgepragten kraftigen Skulptur.

Der Ammonit besitzt eine maBig evolute Form. Die Hohe
und Breite der Windungen sind annabernd gleicb, wobei die

Umgange einander nur wenig umfassen.

Die Seitenflachen zeigen eine leicht konvexe Wolbung, ihr

Abfall zur Naht entspricht etwa ihrer Rundung am Externrand,

Die Flanken erreicben demnacb in der Mitte ibre groi3te

Breite und fallen yon bier in gleicbmafiiger Wolbung sowobl

gegen den Siphonalrand, wie gegen den Umbilikalrand ab.

Auf dem Riicken ist eine breite konkave Medianfurcbe

eingesenkt, in deren Mitte, d. b. also in der Symmetrieebene

des Gebauses, sicb ein nur wenig kraftig entwickelter, abge-

rundeter Langskiel erbebt.

Die Breite der medianen Einsenkung betragt etwa die

Halfte des Windungsquerscbnittes, ibre Seitenrander sind etwas

bober, als der sie balbierende Mediankiel.

Die Endknoten der Rippen ragen nocb iiber die normale

Hohe der Seitenkanten' der externen Hoblkeble binaus.

Die Seitenkanten sind aber keineswegs seitenkielartig

erbobt (wie etwa bei Dittmarites), sondern FJanken und Extern-

teil fliefien yom Kamm des Furcbensaumes ab in gleicbmaBiger

Wolbung zusammen.
Der Sipho ist am Abbrucb des vordersten Umganges direkt

unter dem Mediankiel sicbtbar.

Die Lateralskulptur der Leukadiella Helenae ist kraftig

entwickelt.

Die Rippen beginnen an der Nabt als feiner Strang, der

sicb aber bald, scbon vor der balben Seitenbobe, keulenformig

verdickt. Am Externrande endigen die keulenformigen Rippen

in einem oben abgeflacbten und nacb YOrn ausgezogenen Knoten.

Die Stellung der keulenformigen, einen ziemlicben Abstand
von einander baltenden Rippen ist etwa radial, nur an ibrem

Endknoten macbt sicb, wie gesagt, eine Scbwingung nacb vor-

warts bemerkbar.

Die Skulptur gleicbt in mancber Hinsicbt der des Aegoce-

ras planicosta (vgl. Wright, Lias- Ammonites of the British

Islands, Taf. 25) und audi der des A. scipionanus (nacb der

Abbildung von Wkigiit auf Taf. 19, Fig. 8), doch ist in beiden
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Fallen die Entwicklung der Knoten von der meines griechisclien

Stiickes verschieden.

Eine gewisse Ahnlichkeit in der Seitenskulptur besitzt

ferner eine von Weight unter dem Namen eines Hildoceras

Levisoiri Simps. (Wright Taf. 61, Fig. 1—3) abgebildete Form;

in der Ausbildung des Riickens, der Lobatur imd der Entwick-

lung der Knoten weicbt die neue Art jedoch ganzlich davon ab.

Das WRiGHi'sche Exemplar ist iibrigens auch von Hildoceras

Levisoni SmpsoN vollstandig verschieden.

Das einzige Stiick meiner Sammlung ist ein Steinkern, an

dem keine Spur von Schale mehr erbalten ist, icb vermag also

iiber die Art der Scbalenskulptur keine naheren Angaben zu

machen.

Bei den Tmaegocere7i ist die Skulptur, die aus feinen An-

wachsstreifen bestebt, im allgemeinen nur schwach entwickelt.

Fig. 14. Fig. 14 a.

Tmaegoceras Paronai Bonarelli nach G. Bonarblli, Cefalopodi sine-

muriani delPAppenriino centrale. Palaeontographia Italica 1899. Bd. V,

Textfigur 1 auf S. 67.

Nur Tmaegoceras Paronai Bonarelli^) zeigt an der Rundung
der Seitenflachen zu den Externkanten eine Andeutung schwaclier,

nach vorwarts geschwungener Falten, die aber nicht im ent-

ferntesten mit der markanten Skulptur der Leukadiella ver-

glichen werden konnen (vgl. Textfiguren 14 u. 14a). Itnmerhin

diirfte aber Tmaegoceras Paronai ein Zwischenglied zwischen

Tmaegoceras und Leukadiella darstellen; ieider sind die Loben
des italienischen Stiickes unbekannt, bzw. zu schlecht repro-

duziert, um eine Vorstellung davon gewinnen zu konnen.

') G. BoNARKLLT, Cefalopodi siuemuriaDi dell' Appennino centrale.

Palaeontographia italica 1899, Bd. V, S. 67. Textfigur 1.
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'Die Wohnkammer des Yorliegenden Stiickes von Leukadlella

Helenae ist ziim Teil erhalten; es handelt sicli sonach nur um
eine sehr kleinwiichsige Art. Der erhaltene Teil der Wohn-
kammer Eimmt etwa Yg Umgang ein; ihre wirkliche Lamge
laBt sich aber naturgemaB nicht bestimmen,

Der Gegensatz in der Entwicklung der relativ hochdiiferen-

zierten Skulptur und der atavistiscli riickstandigen Lobatur tritt

bei LeuJcadiella Helenae, wie schon erwahnt, augenfallig hervor.

Die Lobenlinie der Leukadiella Helertae ist sehr einfach

und zeigt ohne weiteres, dafi es sich um eioe Riicksclilagsform

oder Form mit gehemmter Entwicklung handelt (vgl. Taf. XIV,
Fig. 2 u. 3 und Textfigur 17).

An den Externlobus schliei3t sich der durch feine Zackchen

gekerbte Bogen des Externsattels an, und hieran ein in die

Breite gezogener, seichter Laterallobus, der gleichfalls klein-

gezackt ist. Der durch einen kleinen, den Kiel iiberquerenden

Mediansattel geteilte Externlobus liegt innerhalb der schon

beschriebenen konkaven Medianfurche der AuBenseite. Die

Spitze des Externsattels fallt mit der Externkante, d. h. der

AuBenkante der breiten Medianrinne zusammen, wahrend cine

gedachtp, den Grund der Lateralloben verbindende Spirallinie

auf halber Seitenhohe der Flanken entlang laufen wiirde. Auf
dem gewolbten Abfall der Seitenflache zur Naht wird noch der

sich an den ersten Laterallobus anschlieBende flache, gezahnte

Bogen des ersten Laterjllsattels sichtbar. Er ist, ebenso wie

der Externsattel, durch feine Zahnchen gezackt,

Einige, doch lange nicht alle Suturlinien zeigen unmittelbar

an der Naht noch die Spur eines winzigen Auxiliarlobus.

Es sei noch bemerkt, claB die randlichen Einkerbungen

der Loben und Sattel im wesentlichen gleichgeformt und gleich-

grofi sind, nur an der Spitze des Externsattels unterbricht eine

etwas tiefere Kerbe die RegelmaBigkeit der Zahnung. Dieselbe

Erscheinung zeigt sich, teils mehr oder minder differenziert,

bei dem ersten Sattel der Frechiellen. (Vgl. die Lobatur von

Frechiella curvata Prinz.)

Der letzte Externlobus und der letzte Laterallobus endigen

bei Leukadiella etwa auf dem gleichen Radius, weiter nach innen

zu werden die Externloben tiefer, als die Lateralloben.

Der gegenseitige Abstand der Kammerscheidewande von-

einander verringert sich gegen die Wohnkammer zu. Die letzten

Scheidewande vor der Wohnkammer sind nahe zusammenge-
riickt; nach innen zu betriigt die Hohe der Kammern etwa 2^/2vam.

Die Lobenlinie der Leukadiella Ilelevae besitzt daher in

ilirer Grundanlage groBe Ahnlichkeit mit den Suturen von Paro-
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niceras Buckmani Bonarelli und Paroniceras lentlculare Buch,

wie sie Ton G. Bonarelli dargestellt werden (G. Bonarelli,

Jl Gen. Paroniceras. Bulletino della Societa Malacologica

Italiana 1895, Bd. XIX, Taf. 4, Fig. 7 und 5 a).

Gleichfalls nahestehend sind die Suturen der verschiedenen

Frechiellen, besonders die der Frecliiella curvata Prinz.

Die Loben der Leukacliella Helenae sind wesentlich ein-

facher, als die der Gattung Tmaegoceras\ sie bestehen nur aiis

einem Externlobus imd eineni flachen, randlich einfach ge-

zahnten Laterallobus, zu dem an einigen Suturen noch die

Andeutung eines rudimentaren Auxiliarlobus tritt. Die Sattel

bilden gleicMalls feingezahnte Bogen. Die Zabl der Sutur-

elemente ist demnacli bei Leukadiella geringer, als bei Tmaego-

ceras. der aufier dem Externlobus noch drei Seitenloben besitzt.

Leider konnte icb obne Zerstorung des Dnikums keine

Kenntnis YOn der Lobatur und der sonstigen Bescliaffenbeit

der innersten Kammern gewinnen.

Bei Leukadiella bandelt es sich daher urn eine Form, bei

der der Stillstand oder die Riickbildung der Lobatur etwa das

gleiche Stadium erreicbt bat, wie bei A&n Paroniceren.

Hinsichtlich der Lobenentwicklung stebt Leukadiella in

demselben Verbaltnis zu Tmaegoceras^ wie Paroniceras zu Agas-

siceras, d. b. die regressive Dmwaudlung der Lobatur bat sich

bei beiden parallelen Entwicklungsreilien in abnlichen oder

annaliernd gleicben Babnen beAvegt, bzw. die Sutur ist infolge

von Hemmung bei den jeweiligen beiderseitigen Entwicklungs-

stufen etwa auf demselben Stadium steben geblieben.

Der suturalen Konvergenzerscbeinung der angegebenen

parallelen Entwicklungsreiben lag somit eine einheitlicbe

Yariationstendenz zugrunde.

Gleiche Funktionen beherrschtenanscheinend diebetreffenden

Organe, Vr^oraus wiederum geschlossen werden kann, daB sich diese

Nebenformen einer gleicben oder sehr abnlichen Lebensweise ange-

paBthatten. Mannimmtan, da6 essichumGrundbewohnerhandelte.

Vorkommen dei Leukadiella Helenae ^eisz: in den grauen

bis roten, tonigen KnoUenkalken und Mergeln des Oberlias von

Anavrijsada auf der Insel Leukas. Privatsammlung 0. Renz.

Die sy stematis che Stellung des subgenus
Leukadiella Renz.

Die systematische Stellung der Gattung Tmaegoceras ist

bereits von J. F. Pompeckj^) ausfiihrlich erortert worden.

^) J. F. Pompeckj: Uber Tmaegoceras Hyatt. N. Jahrb. fiirMin. usw.

1901, Bd. II, S. 158.
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I PoMPECKj flihrt Tmaegoceras direkt auf Psiloceras zuriick,

j

wenn er es auch nicht gerade mit absoluter Bestimmtheit aus-

I

spricht, wahrend J. Pkinz Tmaegoceras erst yon Arietites abzweigt.

j
In Anbetracht der Unzulangiichkeit des vorhandenen Fossil-

I'
materials erscheint eine definitive Losung dieser Abstammungs-

j

probleme zurzeit ausgeschlossen.

Die Untergattung Leukadiella laJ3t sich direkt yon Tmaego-

ceras ableiten, eine generische Abgrenzung von den Tmaegoceren

wird indessen vor allem durcb. die Eigenart der Skulptur und
den yereinfachten Lobentypus der Leukadiella bedingt.

J

Tmaegoceras bleibt, wie gesagt, unskulpturiert, doch zeigt

eine Art, namlich Tmaegoceras Paronai Bonarelli, bereits An-
deutungen yon Skulptur-Merkmalen, deren Weiterentwicklung

, und kraftiges Hervortreten zu der bei Leukadiella beschriebenen
' Ornamentierung fiihren konnte (vgi. Textfig. 14 u. 14a).

' Nocb tiefgreifender sind die Unterschiede der Lobatur

zwischen Tmaegoceras und Leukadiella; die Sutur des subgenus

Leukadiella zeigt bei einem primitiveren Entwicklungsstadium

scbon ein absolut palaozoisches Geprage. Gegeniiber der

Tmaegoceras-Sutur ist der Ausbau resp. Abbau der Loben bei

Leukadiella, wie scbon erwabnt, etAva zu demselben Endstadium
gelangt, wie bei Frechiella und Paroniceras, wahrend Tmaegoceras

und Agassiceras gieicbfalls auf ungefabr derselben Stufe der

regressiven Umbildung bzw. gebemmten Entwicklung steheu.

Fig. 15. Fig. 16.

Tmaegoceras crassiceps Tmaegoceras crassiceps

Po.MPECKj. Letzte Sutar Pompeckj. VergTdBerte
vor d.Wohnkammerbei Sutar eines inneren
11 mm Windungshohe. Kernes.
Kopie nach Pompeckj '). Kopie nach Pompeckj^).

Bei letzterer Auffassung ware der Stillstand der Loben-
entwicklung bei Paroniceras und Leukadiella ungefahr im gleicben

Entwicklungsstadium eingetreten.

Was den Lobenbau anlangt, waren also je nach dem er-

reichten Grad der Riickentwicklung Frechiella-Paroniceras-Leuka-

I

diella einerseits und Tmaegoceras-Agassiceras andererseits als

I konvergierende Riickschlagsformen (riickschlageude oder ge-

I hemmte Konvergenzformen) zu bezeichnen, doch besteht der

I

') Kopieen nach Pompeckj: Uber Tnaegoceras Hyatt. Neues Jahrb.

I

fiir Min. usw. 1901, Bd. II, S. 168, Fig. 1 h und li.

j

Fig. 17.

AuBerste Suturlinie

von Leukadiella Helenae
Renz in doppelter Ver-
groBerung konstruiert.
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genetische Zusammeriliaiig zwischen ilinen lediglicli darin, daB

sie auf den gleichen UrsjDrimg, namlicli auf Psiloceras zuriick-

gehen diirften.

Die Sutiir von Tmaegoceras weist nocli zwei Lateralelemente

auf, die dann bei der weiteren Reduction zu dem. seichten, breit

ausgezogenen einen Seitenlobus der Leukadiella yerschmelzen

diirften.

Wie die Sutur eines inneren Kernes von Tmaegoceras

(Textfig. 16) zeigt, ist der erste Lateralsattel im Vertaltnis zu

dem gleichen Suturelement der letzten Lobenlinie vor der

Wohnkammer (Textfig. 15) durch Erniedrigung schon etwas yer-

kiimmert. Eine riickwirkende Variationstendenz wlirde demnach
auf eine vollstandige Elimination des ersten Seitensattels

hinzielen. Eine Aveitere Yerkiimmerung des besagten Sutur-

elementes konnte zu der Lobatur der Leukadiella, wie sie in

Textfig. 17 dargestellt ist, fiihren.

Den Ansichten Pompeckjs iiber die Herausbildung der

Ruckenfurche und des Mediankiels kann ich nur beipflichten.

J. F. PoMPECKj ist der Ansicht, daB die Einsenkung der

tiefen Medianrinne der Entwicklung des Kieles yorausging.

Bis jetzt ist mir in der Entwicklungsgescliiclite der

Ammoneen nur ein Analogon zur Ausbildung der Externseite

der Tmaegoceren bekannt, namlich bei der devonischen Goiuo-

clymenia speciosa Munster.

Gonioclymeina speciosa zeigt ebenfalls auf der abgeplatteten

Externseite eine rinnenformige Vertiefung. Bei eineui von

MuxsTER abgebildeten Exemplar^), das wohl besser von der

Stammform spezifiscli zu trennen ware, erscheint in der Median-

linie dieser Rinne ein Kiel ahnlich dem Tmaegocereii-Kiel, und
zwar nur auf der der Wohnkammer vorangehenden Windung.

Auf der Wohnkammer selbst verschwindet der Kiel wieder.

Bei dieser Gonioclymenia ist die Externrinne wohl als

primare Anlage zu betrachten, wahrend der Kiel eine sekundiire

Bildung darstellen diirfte, d. h. der Entwicklungsgang war
derselbe, wie bei Tmaegoceras.

Die Tmaegoceren stehen jedocli zu den Gonioclymenien in

keinem direkten Abstammungsverhaltnis; die Natur kopiert

sich hier somit nach langen Zeitlauften selbst.

Die Formen des Gehauses und der Skulptur pflegen sich

bei den verschiedenen, wenn auch noch so altersfernen Ammoneeu-

^) (lo/iiatites siibcari/iatits M-Vsster: Beitnige zur Petrefaktenkunde I,

2. Aufl., S. 50. Taf. 18, Fig. 1. — Gonioclymenia speciosa C. W. GOmbel,
Tiber Clymenien in den Ubergangsgebilden des Fichtelgebirgos.

Palaeontographica Bd. 11, S. 151.



593

GescHeclitern zu "wiederholen — im Detail ist ja die Mog-
liclikeit zu mannigfaltigster Differenzierung der Merkmale
schier unerschopflich — , was damit erklart wird, daB sicli die

Lebensbedingungen und somit auch die Funktionen der Organe

der im offenen Meere vegetierenden Geschopfe nicht oder

wenigstens nicht nennenswert anderten.

Die Ausbildung der Externseite kat mich hauptsacklich

dazu YeranlaBt, auch Leukadiella Helenae direkt auf Tmaegoceras

zuriickzufiihren. Man konnte die neue Untergattung sonst ja

auch mit Arieiites bzw. Frechiella in einen genetischen Zu-

sammenhang zu bringen versuchen. So konnte man bei AuBer-

achtlassung der Externseite namentlich an eine sehr evolute,

mit Knotenrippen yerzierte Frechiella denken.

Immerhin ist die Stammeszugehorigkeit von Leukadiella zu

Tmaegoceras als einigermaBen feststehend zu betrachten, Tmae-

goceras hingegen diirfte direkt YOn Psiloceras abzuleiten sein.

Diese ganzen spekulativen Stammbaume leiden an der

Liickenhaftigkeit und Unvollkommenheit der palaontologischen

iiberlieferung und neue Funde machen moglicherweise eine

andere Stammeskonstruktion erforderlich. Die systematischen

Erorterungen sind daher nur mit dem notigen Yorbehalt auf-

zunehmen.

Ebenso wie bei Tmaegoceras, handelt es sich auch bei

Leukadiella nur um eine sehr seltene Gattung, wie denn iiber-

haupt die atavistischen Gattungen des Lias, so auch die

FrecJiiellen und Paroniceren, meist nur sporadisch Torkommen.
Unter den Tausenden von Oberlias-Ammoniten, die mir

speziell aus den fossilreichen oberliassischen Ablagerungen von

Leukas vorliegen, und liberhaupt in meinem ganzen enormen

Oberlias-Material der ionischen Zone und der Argolis fand sich

ein einziges Exemplar der Leukadiella, desgieichen nur ein

Paroniceras und eine Frechiella.

Diese riickgebildeten Nebenformen kommen bekanntlich

auch in anderen Formationen vor; so habe ich erst kiirzlich

aus der Trias Griechenlands einige neue derartige Formen be-

schrieben, wie Orestites Frechi Renz (vgl. Carl Renz, Die

mesozoischen Faunen Griechenlands, I. Teil, Die triadischen

Faunen der Argolis. Palaeontographica Bd. 58, S. 1—103, mit

Taf. I—VII).

Ich habe in meinen vorangegangenen Ausfiihrungen bereits

auseinandergehalten, daB die Nebenformen entweder als Produkte

einer regressiven Dmwandlung oder einer gehemmtenEntwicklung
zu deuten sind (infolge phyletischer Altersschwache resp. ver-

ilnderten Lebensgewohnheiten).

Zeitschr. d. D. Geol. Ges. 1912. 38
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In ersterem Falle wlirden sich die entwicklungsfaliigeii

Elemente der Systematik, wie Loben, Gestalt imd Skulptur

ganz oder teilweise zuriickgebildet haben, nacli der anderen

Auffassung waren die betreffenden Merkmale bei ausgewachsenen

IndiTiduen infolge Hemmung auf einem kindlichen Entwicklungs-

stadium stehengeblieben.

F. Frech betrachtet diese Nebenformen als Grundbewohner,

deren Schalen keine so groBen Widerstande zii iiberwinden

batten, als die der pelagischen Schwimmer. Die Festigkeit

der Scbalen yermittels starker Skulptur und die Verzahnung

der Kammern konnte infolgedessen geringer sein.

Es waren also Tor allem auBere Lebensbedingungen (Orts-

veranderung, funktionelle Anpassnng an benthonische Lebens-

weise), die die Entstehung der Nebenformen TeranlaBten,

andererseits konnten die Ursachen in stammesgeschichtlichen

Yorgangen zu sucben sein oder es wirkten auch mebrere Faktoren

zusammen.

J. F. PoMPECKJ halt die liassischen Rlickschlagsformen (in

seiner scbon ofters zitierten Abhandlung iiber Tmaegoceras) fiir

senile, im Absterben begrilfene Glieder des Ammonitenstammes.

Gattung Arietites Waagen.

Untergattung Frechiella Prinz emend. Renz.

Frechiella Achillei Renz. (nov. spec).

Taf. XIV, Fig. 5 u. 6.

Die auBere Gestalt der neuen Art zeigt eine groBe Abn-

licbkeit mit dem Gebause der Frechiella curvata Prinz.

Es bandelt sich um eine sehr involute und gedrungene

Form, bei der die Dicke des Querschnittes dessen Hohe noch

etwas iibertrifft.

Der Riicken ist gerundet. Die Rundung der AuBenseite

geht gieichmafiig in die Wolbung der Flanken iiber, deren

groBte Breite knapp Yor dem Nabelabfall liegt.

Der Nabel ist tief eingesenkt, ^die etwas ausgebauchte

Nabelwand fallt steil zu dem vorhergehenden Umgang ab, und

zwar so sehr, daB die Nabelkante des auBeren Umganges nach

innen zu etwas iiberragt.

Die Kielanlage entspricht der der Frechiella curvata und

der iibrigen Frechiellen.

Dagegen unterscheidet sich die neue Frechiella \on alien

bisher bekannten Arten durch das Fehlen jeglicher Skulptur,

wenigstens ist der mir vorliegende einzige Steinkern yoII-

kommen glatt.
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Es handelt sich hierbei keineswegs etwaum ein angewittertes

oder abgerolltes Stuck; ich habe das Yorliegende Exemplar
selbst aus anstehendem Gestein berausprapariert.

Die Lobatur gleicht von den bekannten Frechiellensiituren

am meisten der der FrecMella curvata^ der die neue Art, wie

schon erwahnt, auch in der Form am meisten abnelt. Die

Unterschiede in der Lobatur beider Arten sind ganz und gar

geringfugiger Natur.

In den Einrollungsverhaltnissen und im Querschnitt erinnert

FrecJiiella Achillei ferner an FrecMella pmmonica Prinz (Neue

Beitrage zur Kenntnis der Gattung FrecMella Foldtany Kozlony,

1906, Bd. 36, S. 159, Textfig. 3 und 4 und S. 157 (Loben-

zeichnung)). Die Lobatur ist bei FrecMella pannonica wesentlicb

differenzierter; abgesehen von allem ist die ungariscbe Spezies

jedoch skulpturiert, wenn sich auch die Art der Skulptur auf

der PRiNz'scben Original-Abbildung kaum erkennen lafit.

Die vorliegende neue Art erreicbt nach dem einen mir zur

Untersuchung zu Gebote stebenden Exemplar nur geringe

Dimensionen.

Die eingezeicbuete Suturlinie fallt mit einer der letzten

Kammerwande zusammen, so dafi bereits das letzte Drittel

des auBersten Umganges der Wohnkammer angebort.

Yorkomme^n der FrecMella AcMllei Renz: in den grauen

bis gelbgrauen, tonigen Knollenkalken des Oberlias zwischen

Kataito und Mursia ia Epirus (gegeniiber Korfu). Privat-

sammlung C. Rexz.

Die Diagnose der Gattung FrecJiiella ware demnacb

dahin zu ervveitern, da6 nunmehr auch unskulpturierte Arten

darin aufzunehmen sind.

Andererseits wiirde es wobl der Tendenz mancher

modernen Ammonitensystematik entsprechen, ftir FrecJiiella

AcJiillei Renz einen besonderen Sektions- oder Gruppennamen

zu wahlen. Die Aufstellung einer Untergattung (wobei

FrecJiiella allerdings zur selbstandigen Gattung erhoben werden

miifite) wiirde sich mit der Diagnose: wie FrecJiiella, jedoch

skulptarlos, einigermaBen begriinden lassen.

Fur Forscher, die ftir eine engere Fassung der Arten und

Gattungen sind, schlage ich den Gruppennamen AcJiilleia vor.

FrecJiiella AcJiillei Renz bildet wobl das letzte Glied der

regressiven oder gehemmten Entwicklungsreihe FrecMella; sie

weist die einfacbste Lobatur auf und hat die Arieten^VwX'^tuv

bis auf die Kielbildung voUstandig abgelegt.

38*
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Frechiella kammerkarensis Stolley.

Taf. XV, Fig. 4.

1862. Ammonites subcarinatus Oppel. Palaontol. Mitteil.

aus dem Museum des Bay. Staates, S. 140, Taf. 44, Fig. 2.

1903. Ammonites k2^mmerkarensis Stolley. Uber eine neue

Ammonitengattung aus dem oberenalpinen und mitteleuropaischen

Lias. Jahresber. des Yer. fiir Naturw. Braunscbweig XIY, S. 55.

1912. Frechiella kammerkarensis Renz. Stratigraphische

Untersucbungen im portugiesischen Lias. Neues Jahrb. fiir

Min. usw. 1912, I, S. 84, Taf. Yl, Fig. 1.

Aus meinen Aufsammlungen im portugiesischen Oberlias

YOn Silvan hatte ich Yor kurzem eine Frechiella abgebildet und

beschrieben, die sich der Stammform der Frechiella kammerkarensis

Stolley bei nicht zu enger Fassung dieser Art mit hinlangiicher

Sicherheit anschliefien lieU (Ygl. Carl Renz: Stratigraphische

Untersuchungen im portugiesischen Lias. Neues Jahrbuch fiir

Min. usw., 1912, I, S. 84 und 85, Taf. Yl, Fig. 1.).

Inzwischen hatte ich Gelegenheit, die mir damals nicht

zuganglich gewesene letzte Abhandlung Yon J. Prinz ilber

Frechiellen einzusehen. (J. Prinz: Neue Beitrage zur Kenntnis

der Gattung Frechiella. Foldtauy Kozlony 1906, Bd. 36, S. 155.)

Prinz bildet hierin u. a. auch eine etwas breitere und iuYolutere

Abart der Frechiella kammerkarensis unter dem Namen einer

var. gereczensis ab. Die Rippen der Yarietat sind weit starker

entwickelt, als beim Typus und endigen am AuBenrand in

schwachen Hockern.

Die Berippung meines auch hier nochmals reproduzierten
')

portugiesischen Exemplares stimmte allerdings nicht so ganz

mit der Darstellung bei Oppel iibereiu; immerhin ist aber die

XJbereinstimmung des portugiesischen Stiickes mit dem alpinen

Original der Frechiella kammerkarensis eine groBere, als mit der

ungarischen Yarietat.

Ein weiterer kleiner Unterschied zwischen der portugiesischen

Frechiella kammerkarensis und dem Originalexemplar Oppels

liegt in der Lobatur, da das letztere Stiick am Grunde des

Hauptlobus eine etwas groBere Zahl Yon Einkerbungen aufweist.

Es ist hierbei allerdings zu beriicksichtigen, daB die Yon Oppel

dargestellte Sutur bei dem groBereren Exemplar des Kammerkars

') Meine erste Abbildung im Neuen Jahrbuch fiir Min. iisw. 1912,
I, Taf. VI, Fig. 1 war im Gegensatz zu der in vorUegender Abhandlung
Taf. II, Fig. 4 gegebenen Abbildung eine unretouchierte Photographie.
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aiif einerWindungspartie eingezeichnet wurde, die bei dem kleiueren

portugiesischen, iibrigens Yollstandig gekammerten Stiick nicht

mehr Yorhanden ist.

Sonst gleicht mein portugiesisches Stiick in der Form des

Geliauses vollkommen der von A. Oppel aus dem Kammerkar
abgebildeten Frechiella (A. Oppel: Palaont. Mitteil. aus dem
Mus. des Bayer. Staates 1862, III, Taf. 44, Fig. 2, non la, lb),

die betrachtlich evoluter ist, als der Typus der Frechiella

subcarinata Young und Bird, zu der sie von Oppel gestellt

wurde. Die OppEL'sche Figur 2 wurde in Anbetracht dieser

Unterschiede von Stollley von Frechiella subcarinata abgezweigt

und Frechiella kammerkarensis umgetauft. Die OppEL'sche Fig. 1 a

und lb diirfte ebenfalls nicht dem Original der Frechiella

subcarinata, sondern ihrer var. truncata Munster entsprecben.

Die bier auf Taf. XV, Fig. 4 wiedergegebene Frechiella

kammerkarensis babe icb zusammen mit Ilildoceras bifrons im
Oberlias von Silvan in Portugal aufgesammelt. Es ist von

Interesse, daiJ nun die Frecbiellen durcb meine Untersuchungen

sowohl noch aus dem Oberlias Portugals, wie aus dem griechiscben

Oberlias bekannt gemacbt wurden.

Die Frecbiellen besitzen daber, wie meine neueren Funde
aus Griecbenland und Portugal lebren, in dem tiergeograpbiscben

mediterran-kaukasiscben Reicbe eine weite geograpbiscbe Yer-

breitung und universelle Bedeutung; sie sind nach MaBgabe
unserer bisherigen Kenntnis sowobl im mediterranen, wie im
mitteleuropaiscben Lias lediglich auf die obere Abteilung dieser

Stufe beschrankt und ibrem stratologiscben Wert als wicbtigen

oberliassiscben Leitfossilien stebt nur ibr individuell seltenes

Vorkommen hindernd entgegen.

Yorkommen der Frechiella kammerkarensis: zusammen
mit Hildoceras bifrons im Oberlias von Silvan in Portugal (Lias-

bezirk von Casalcomba). C. Renz leg. Privatsammlung des

Yerfassers.

Bis jetzt sind von der Gattung Frechiella folgende Arten

bekannt:

1. Frechiella subcarinata Young und Bird.

1886. Phylloceras subcarinatum Young und Bird in Wrigbt;

Lias Ammonites of tbe British Islands. London 1886. Taf. 81,

Fig. 1-3.

1904. Frechiella subcarinata Prinz: IJber Riickschlagsformen

bei liassiscben Ammoniten. Jabrb. f. Min. usw. 1904, Bd. I,

S. 32. Taf. II, Fig. 1.
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1906. Frechiella subcarinata Pakisch imd Viale: Contri-

buzione alio studio delle ammoniti del Lias siiperiore. Rivista

italiana di Palaeontologia, Perugia 1906, Bd, XII, Heft 4,

S. 145. Taf. YII, Fig. 5—7.

2. Frechiella subcarinata Youxr; imd Bird var. truncata

MtiNSTER.

1862. Ammonites suhcarwatus. Oppel: Mitteil. aus dem
Museum des bayr. Staates, S. 140. Taf. 44, Fig. la und lb.

1904. Frechiella subcarinata YouxG uud Bird var. truncata

Prinz: Uber Riickschiagsformeii bei liassischen Ammoniten.
Jahrb. f. Min. usw. 1904, Bd. I, S. 33. Taf. II, Fig. 2.

3. Frechiella curvata Prixz.

1904. Frechiella curvata Prinz: Uber Riicksclilagsformen

bei liassischen Ammoniten. Jahrb. f. Min. usw. 1904, Bd. I,

S. 33. Taf. II, Fig. 3.

1904. Frechiella curvata Prinz: Die Fauna der alteren

Jurabildungen im nordostlichen Bakony. Jahrb. d. ungar. geol.

Anst. Bd. 15, S. 64. Taf. 37, Fig. 18.

4. Frechiella brunsvicensis Stolley.

1903. Ammonites brunsvicensis Stolley: Uber eine neue

Ammoniten-Gattung aus dem oberen alpinen und mittel-

europaischen Lias. Jahresber. d. Yereins f. Naturw. zu Braun-

schweig XIY, S. 55.

1904. Frechiella brunsvicensis Hoyer: Neue MoUusken-
funde in den Posidonienschiefern des oberen Lias Nordwest-

deutschlands. Zentralbl. fiir Min. usw. 1904, S. 387—389.

5. Frechiella kammerkarensis Stolley.

1862. Ammonites subcarinatus Oppel: Palaontologische

Mitteilungen aus dem Museum des bayr. Staates^ S. 140. Taf. 44,

Fig. 2.

1903. Ammonites kammerkarensis Stolley: Uber eine neue

Ammonitengattungaus dem oberen alpinen undmitteleuropaischen

Lias. Jahresber. d. Yer. f. Naturw. in Braunschweig XIY, S. 55.

1912. Frechiella kammerkarensis Henz: Stratigraphische

Untersuchungen im portugiesischen Lias. Neues Jahrb. f. Min.

usw. 1912, Bd. I, S. 84. Taf. YI, Fig. 1. Zum Yergleich mit

Frechiella Achillei nov. spec. Renz wurde auch hier das Original

der Frechiella kammerkarensis aus dem portugiesischen Oberlias

Yon Silvan nochmals reproduziert (vgl. Taf. XY, Fig. 4).
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6. Frechiella kammerkarensis Stolley var. gereczensis

Prixz.

1906. Frechiella kammerkarensis Stolley var. gereczensis

Pkinz: Neue Beitrage zur Kenntnis der Gattung Frechiella.

Fdldtani Kozlony Budapest 1906, Bd. 36, S. 155.

7. Frechiella pannonica Prinz,

1906. Frechiella pannonica Prinz: Neue Beitrage zur

Kenntnis der Gattung Frechiella. Foldtani Kozlony. Budapest

1906, Bd. 36, S. 155.

8. Frechiella italica Renz.

1880. Harpoceras suhcarinaium Taramelli: Monograpliia

stratigraphica e paleontologica del Lias nelle provincie yenete.

Venedig 1880. Tat. 5, Fig. 10, 11.

9. Frechiella Achillei Renz.

1912. Frechiella Achillei Renz: Diese Abhandlung, Taf. XIV,
Fig. 5 u. 6.

Gattung Agassiceras Hyatt.

Untergattung Paroniceras Bonarelli emend. Renz.

Hierzu Taf. XIV, Fig. 7 u. 8, Taf. XV, Fig. 3, 5, 6, 7,

sowie die Textfiguren 18, 18 a, 19, 20, 21, 22, 22 a, 23, 23 a, 24.

Aui3erlich ist Paroniceras dem alteren Agassiceras {= Cym-
hites'^) Neumayr) ahnlicher, als Leukadiella dem Tmaegoceras.

Die Lobatur ist jedoch bei Paroniceras etwa auf demselben

Riickbildungsstadium angelangt, wie bei Leukadiella. Paroni-

ceras steht daber, wie scbon gesagt, hinsichtlicb der Lobenent-

wicklung in demselben Verbaltnis zu Agassiceras., wie Leuka-

diella zu Tmaegoceras.

Die Aufstellung der Gattung Paroniceras^) halte icb daher

fiir vollstandig gerechtfertigt, allerdings mit der Einschrankung,

daJ3 ich Paroniceras nicht als selbstandiges Genus, sondern als

Untergattung von Agassiceras betracbte.

Agassiceras, Tmaegoceras und Arietiies waren daher gleich-

wertige Gattungen und wiirden von Psiloceras abstammen.

Eine Entwicklungsreibe geht somit voraussichtlich von

Psiloceras iiber Tmaegoceras zu Leukadiella., eine zweite von

*) Der NEUMAYR'sche Gattungsname f'ljinbites ist spater gegeben,

als Agassiceras und daher wieder aus der Literatur auszumerzen.
'^) G. Bonarelli: II. gen. Paroniceras Bonarelli. Bolletino della

Societa Malacologica Italiana 1895, Bd. XIX, S. 234.
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Fsiloceras tiber Arietites^) zu Frechiella und eine dritte Yon
Pslloceras iiber Agassiceras zu Paroniceras.

Die vermuteten Abstammungsyerlialtnisse sollen durch

folgende Tabelle auch graphiscli veranschaulicht werden:

Oberlia Frechiella Paroniceras

Unterlia

Psiloceras

Die gemeinsame Wurzel, aus der die drei atavistischen

Subgenera Leukadiella, Paroniceras und Frechiella entspringen,

ware daber Psiloceras.

Yon ihren direkten Vorfahren Tmaegoceras, Agassiceras und
Arietites siud mir nur nocb YOn- Arietites auch weitere Ab-
kommlinge bekannt, wie die im Oberlias bliihende Gruppe
der Hildoceren.

Es bandelt sich daber bei Leukadiella-Tmaegoceras, Arietites-

Frechiella und Agassiceras-Paroniceras um je drei Gattungen

bzw. Untergattungen gleicber Abstammung und um parallele

Entwicklungsreiben, deren Lobatur derselben Variationstendenz

unterworfen war. Formenabnlicbkeit ist bei den Endgliedern

nur zwiscben Frechiella und Paroniceras yorbanden.

Material aus Griecbenland, Portugal und Frankreich, yer-

anlafite micb, die Untergattung Paroniceras naher zu studieren.

Nacb den bisher in der Literatur yorbandenen Abbildungen

yon BucH, Orbigny, Parisch und Viale, sowie nacb dem mir

yorJiegenden sebr reicbbaltigen Material lafit sicb die Unter-

gattung Paroniceras Bonarelli emend. Renz in eine ganze

Reibe yon Arten zerlegen, die sowobl durcb die yerscbiedene Aus-

bildung des Externteiles, wie aucb in der Seitenskulptur

wesentlicb yoneinander abweicben.

^) Als Mittelform zwischen Psiloceras und Arietites kame eventuell

Arietites Montii Meneghini aus dem Unterlias von Toscana in Betracht

(A.. FuciNi: Di alcune nuove Ammoniti dei calcari rossi inferior!

della Toscana. Palaeontographia Italica Bd. 4 (1898), S. 245. Taf. 20,

Fig. 1, la).
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Hinsiclitlicli der Seitenskulptur lassen sicli die Paroniceren

in 2 Gruppen oder Sektionen trennen, namlich:

1. iu gerippte Typen;

2. in glatte Typen.

Auf Grund der yerschiedenen Ausbildung des Externteiles

sind ebenfalls 2 Gruppen auseinander zu halten:

1, Formen mit breitgerundetem Riicken;

2. Gebause mit spitzbogenartigem Querschnitt.

Bei letzterem Unterscbeidungsmerkmal handelt es sich

nicht um Yerschiedene Altersstadien, wie man yielleicht aus

den Abbildungen YOn Orbigny^) scblie^en konnte; in dem mir

Yorliegenden Material finden sich Yielmehr die Yerscbiedenen

Typen in jeder GroBe. In alien Fallen bleibt sicb die Lobatur

in ihrer Grundanlage, sowie die inYolute Form gleicb.

Auf Grund dieser allgemeinen Betracbtungen sind inner-

halb der Gattung Parofiiceras folgende Gruppen auszuscbeiden.

I, Skulpturierte Arten.

a) Mit breitgerundetem Rucken.

Hierber gebort: Paroniceras lusitanicum Renz (Ygl. die nabere

Bescbreibung auf S. 605—606, sowie Taf. XV, Fig. 3 nebst Text-

figur 24).

Diese Art ist ausgezeicbnet durcb eine Frechielle77 scrtige

Skulptur auf dem Steinkern. Yorkommen: In den Capricornus-

Scbicbten der Serra d' El Rei in Portugal.

b) Mit spitzbogenformigem, gekieltem Riicken.

Hierber gebort: Paroniceras lenticulare Bucii.

Diese Art besitzt einen scbarf gekielten Riicken und
deutlicb ausgepragte Harpocerassirtig gescbwungene Falten-

rippen (nacb Bucb „garnie sur les cotes de plis simples").

Die Faltenrippen werden durcb den Kiel unterbrocben. Der
Typus der Art ist bei Bucb abgebildet (Gesammelte Scbriften,

Berlin 1885, Bd. IV, Teil 1, S. 95. Taf. VII, Fig. 3).

II. Auf dem Steinkern glatte, auf der Schalenoberflache mit

Anwachsstreifen versehene Tjpen.

a) Mit breit gerundetem Riicken.

Hierzu gebort: Paroniceras sternale Buch.

Die Sclialenexemplare besitzen eine feine liber den Riicken

binweggebende Radialstreifung, Steinkerne sind glatt.

^) Orbigny: Terrains jurassiques, Taf. 111.
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Den Typns der Art stellt nach BonarelliI) das Original

der FigLiren 1 ii. 2 von Orbigny dar (Terrains jurassiques,

Taf. 111). Ferner gehoren hierher ein von Pariscii und Yiale

beschriebenes, aiicli in Text-

figur 18 und 18 a nocbmals

wiedergegebenes Exemplar aus

dem Oberlias yon Umbrien
(Parisgfi und Yiale: Contribu-

zione alio studio delle ammoniti

del Lias superiore. Rivista

Fig. 18. Fig. 18a.

Paroniceras sternale Buch nach E. Parisch und C. Viale, Contribuzione
alio studio delle ammoniti del Lias superiore. Rivista italiana di

Palaeontologia. Perugia 1906, Bd. XII, Heft 4, Taf. 7, Fig. 8 u. 9.

italiana di Palaeontologia, Perugia 1906,

Bd. 12. Taf. 7, Fig 8 u. 9), sowie das

Fig. 19.

Paroniceras sternale

Buch aus den Capri-

cornus - Schichten der
Serra d'El Rei in

Portugal. Querschnitt
in doppelter Ver-

aroBerunff.

Fig. 20.

Paroniceras sternale

Buch aus dem Ober-

lias von Aveyrou.
(Le Chapier)

Natiirl. GroBe.

Fig. 21.

Paroniceras sternale

Buch aus dem Ober-
lias von Aveyron

(Bosc). Natiirl. GroBe.

Querschnitt eines

Windungsbruch-
stiickes.

') GuiDo Bonarelli: II gen. Paroniceras Bonarelh. Bolletino

della Societa Malacologica Italiana 1895, Bd. XIX, S. 234.
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Yon mir auf Taf. XIV, Fig. 7 u. 8 abgebildete Exemplar aus dem
Oberlias von Leukas (Anayrysada).

Hieran reihen sicli ferner ein auf Taf. XY, Fig. 5 repro-

duziertes, von mir aus Portugal bestimmtes Exemplar, dessen

Querschnitt die Textfigur 19 wiedergibt, sowie die Stiicke

von Aveyron (Le Chapier, Bosc), die die Textfiguren 20 und 21

verbildlichen.

Das Extrem in der breiten Rundung des Riickens bilden die

Exemplare von Aveyron, die sich vom Standpunkte der Syste-

matik aus besser zum Typus eignen wiirden, als das ORBiGNYsche

Stiick (Taf. Ill, Fig. 1 u. 2). Das letztere Exemplar bildet eigent-

lich schon mehr das Bindeglied zv^ischen den Formen mit dem
extrem breit gerundeten Riicken und Paroniceras Telemachi Renz

(nov. spec. == Orbigny, Terrains jurassiques, Taf. Ill, Fig. 4 u. 5

und vorliegende Abhandlung, Taf. XV, Fig. 6 u. 7). Mein

Exemplar aus dem Oberlias von Leukas (Taf. XIV, Fig. 7 u. 8)

steht hinsichtlich des Querschnittes der Umgange, d. h. der

Rundung des Riickens und der Windungshohe, zwischen

den Stiicken von Aveyron und dem Original von Orbigny

(Taf. Ill, Fig. 1 u. 2). Ident mit meinem Leukadiscben

Original ist noch ein mir vorliegendes Stiick aus Portugal

(Taf. XV, Fig. 5 und Textfigur 19), sowie die bereits zitierte Figur

von Pariscii u. Viale (Textfigur 18 u. 18 a), doch sind die beiden

letzteren Stiicke etwas evoluter.

Die Dnterschiede in der Windungshohe konnten bei engerer

Artfassung durchVarietatennamen zum Ausdruck gebrachtwerden.

Zwischen der extrem breitriickigen Form des Paroniceras

aternale Bucii und Paroniceras Telemachi Renz laBt sich eine

fortlaufende Form^nreihe beobacliten (vgl. auch die Textfig. 22,

22 a und 23, 23 a).

b) Typen mit spitzbogenformigem Querschnitt.

Hierher gehort: Paroniceras Telemachi Renz (nov. spec.)

(= Orbigny, Terrains jurassiques, Taf. Ill, Fig. 4 u. 5, sowie

diese Abhandlung, Taf. XV, Fig. 6 u. 7).

Da BoNARELH unter den von Orbigny (Terrains jurassiques,

Taf. Ill) dargestellten Typen bereits das Original der Figuren

6 u. 7 als Paroniceras Buckmani von Paroniceras sternale ab-

gezweigt hat, bleiben fiir Paroniceras sternale noch die Figuren

1, 2, 4, 5. Es sei hierbei bemerkt, daB die Typen 4 und 5

keineswegs mit Paroniceras lenticulare Bucii zu identifizieren

sind, da Paroniceras lenticulare gerippt, die ORBiGNv'scbe

Fig. 4 und 5 jedoch giatt und nur mit feinen Aiiwacbsstreifen

versehen ist. AuBerdeni gehen die feinen Radialstreifen iiber
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den zugespitzten Riicken hinweg und werden nicht wie die

Rippen des Paroniceras lenticulare von einem Kiel unterbrochen^).

Ich zweige dalier das Original der Fig. 4 und 5 von Orbigny

als neue selbstandige Art von Paroniceras sternale Bugh ab,

wahrend die Fig. 1 und 2 von Orbigny, wie schon angegeben,

als Paroniceras sternale verbleiben.

Ein weiteres aus dem Oberlias von Aveyron (Bosc)

stammendes Exemplar des Paroniceras Telemaclii Renz ist auf

Taf. XV, Fig. 6 und 7 dargestellt.

Zu dieser Gruppe lib gehort ferner noch Paroniceras

Buckmani Bonarelli (Orbigny Taf. Ill, Fig. 6 und 7, sowie

BoNARELLi, II gen. Paroniceras^ in Bolletino dell a Societa

Malacologica Italiana, Pisa 1895, Bd. XIX, Taf. 4, Fig. 5,

5a, 8, 8a).

Die Kielbildung, d. h. die mediane kielartige Auftreibung,

laBt sich fiir die Systematik nicbt gebraucben.

Fig. 22. Fig. 22a.

Paroniceras sternale Buck aus deui Oberlias von Aveyron (Bosc).

Doppelte Grofie. Besonders hodimiindige Varietat.

Fig. 23. Fig. 23 a.

Paroniceras sternale Buck aus dem Oberlias von Aveyron (Le Chapier).

Doppelte GroBe.

Vgl. L. BucH : Gesammelte Schriften Bd. 4, I, 1885, Taf. 7,

Fig. 3a— c.
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Bei den unter lb unci lib beschriebenen Arten ist sie

besonders ausgepragt; aber auch bei II a tritt sie auf, ent-

wickelt sicli bei dieser Art sogar teilweise erst auf den aufieren

Windungen.
Diese mediane kielartige Erbohung der Externseite ist

in erster Linie auf eine abnorm raudstandige Lage des Siphos

zuriickzufiihren. DaB es sich bei den Stiicken mit der

medianen Kielbildung nicht um ein Jugendstadium handelt,

geht aus dem mir vorliegenden Material ohne weiteres hervor.

GleichgroBe, im gleichen Entwicklungsstadium befindliche

Exemplare derselben Art besitzen teils diese kielartige Auf-

treibuug, z. T, aber auch nicht.

An sehr gut erhaltenem Material aus dem Oberlias von

Aveyron (Bosc, Le Chapier) der Breslauer Sammlung (vgl. die

nebenstehenden Textfiguren 22, 22 a und 23, 23 a) laBt sich nun

klar erkennen, da6 diese mediane Kielbildung wirklich von einer

anormal externen Lage des Siphonalstranges herriihrt, und zwar

derart, dafi bei Steinkernen die Halfte des Siphonalstranges iiber

den AuJSenranddes Riickens herausragt, wahrend die andere Halfte

noch darin eingebettet ist. An Steinkernen gewahrt man auch

deutlich den Durchtritt des Siphonalstranges am AuBenrand

der Kammerscheidewande.
Die Mediankiele der Paroniceren stellen somit Siphonal-

kiele dar. Ob die Kielung bei Paroniceras lenticulare Bucii in

gleicher Weise beschaffen ist oder ob es sich bei dieser Art

um einen richtigen Kiel handelt, vermag ich ohne Kenntnis

des Originals nicht zu entscheiden.

Paroniceras lusitanicum Renz (nov. spec).

Taf. XV, Fig. 3 imd Textfig. 24.

1912. Paroniceras lusitanicum Renz. Stratigraphische Untersuchuagen

im portugiesischen Lias. Neues Jahrbuch fiir Min. usw. 1912, 1, S. 85.

Die neue Art ist etwas evoluter, als Paroniceras stevnale,

mit dem sie sonst in der Gestalt des Gehauses groQe Ahnlich-

keit besitzt und in der Lobatur vollstandig iibereinstimmt.

Sie unterscheidet sich aber von alien bisher bekannten Paro-

niceren der betreffenden Gruppe durch das Auftreten von Radial-

falten auf den Flanken, Die Falteurippen iibersetzen den Riicken

geradlinig.

In der Anlage der Skulptur laBt sich bei Paroniceras lusi-

tanicum eine unzweifelhafte Aehnlichkeit mit Agassiceras perso-

natum Simpson nicht verkennen, doch besitzt die Lobatur der

letzteren Art ein Seitenelement mehr, als Paroniceras lusitanicum;

in einem Fall handelt es sich also um einen Agassiceras, im an-
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deren um die Untergattung Pdroniceras (vergi. die Abbildung

Ton Agassiceras personainm bei Haug, Neiies Jahrbuch fiir

Miu. nsw. 1887, II, S. 93, 97.

Taf. IV, Fig. 1, 2).

Die neue Art wurde bereits

in meiner Abbandlung iiber den

]DOrtugiesischen Lias kurz cbarak-

terisiert, jedocb noch nicht abge-

bildet (vergl. Carl Rexz, Strati-

grapbische Untersuchungen im por-

tugiesischen Lias. Neues Jahrb.

fiir Min. nsw. 1912, I, S. 85).

Yorkommen: in den Capri-

co?'???/5-Scbichten der Serra d'El

Eei in Portugal. Museum des

Comuiissao do Servico Geologico

Lissabon.

Fig. 21.

Paroniceras lusitanicum Rekz
aus den Capricornus-Schichten

der Serra d'El Rei in Portugal.

Qaerschnitt in doppelter Ver-

grdBerung.

Diesen Betrachtungen mocbte icli nocb ein Verzeichnis

der wicbtigsten Schriften iiber die liassiscben Piickscblagsformen

anscblieJ3en.

Literatur iiber liassisclie Ruckschlagsformen.
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1903. E. Stolley: Uber eine neue Ammoniten-Gattung aus dem oberen
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1904. J. Prinz: Uber Riickschlagsforraen bei liassischen Ammoniten.
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1904. Hoyer: Neue Molluskenfunde in den Posidonienschiefern des

oberen Lias Nordwestdeutschlands. Zentralb. fiir Min. usw. 1904,

S. 387. (Frechiella.)

1905. Benecke: Eisenerzformation. StraBburg 1905, S. 463.

1906. Parisch u. Viale: Contribuzione alio studio delle ammoniti del

Lias superiore. Rivista italiana di Palaeontologia 1905—1906,
Bd. 11—12, S. 141. Taf. 7-11. (Paroniceras u. Frechiella.)

1906. J. Prinz: Neue Beitrage zur Kenntnis der Gattung Frechiella.

Foldtani Kozlony, Budapest 1906, Bd. 36, S. 155. (Frechiella.)

1908. M. E. Vadasz: Die unterliassische Fauna von Alsorakos im
Komitat Nagykiikiillo. Mitteil. aus dem Jahrb. der Ungar. Geol.
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1909. Ferdinand Koch: Beitrage zur Kenntnis der Gattung Tmaegoceras.
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1909. P.Rosenberg: Die liassische Cephalopodenfauna der Kratzalpe
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Gattung Hildoceras Hyatt.

Hildoceras Naiisikaae Renz (nov. spec).

Taf. XIV, Fig. 4, sowie Textfiguren 25 und 25 a, ferner zum Vergleich

Taf. XVI, Fig. 7.

Die neue Art ist ein schones Demonstrationsobjekt, um zu

Veranschaulichen, zu welchen Fehlschltissen Bestiiiimuugen

isolierter Windungsfragmente fiiliren konnen.
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Ich bin iiberzeugt, jeder Palaontologe wiirde aus dem
Original des Hildoceras NaUsikaae, wenn er den auBeren Um-
gang und die inneren Windungen getrennt A^oneinander zu

behandeln hatte, zwei Arten, wenn niclit gar Gattungen,

machen. So grundverschieden ist die Skulptur des aufieren

Umganges und der inneren Windungen.

Nun ist es zwar eine bei Ammoniten ofters beobachtete

Erscheinung, daB die Wohnkammer anders ornamentiert ist,

als die inneren Kammern.
Bei der neuen Art fallt jedoch nur des au^eren gleich

skulpturierten Umganges auf den erbaltenen Teil der Wohn-
kammer, wabrend der Ornamentierungswechsel am inneren

Ende des ganzen, sonst gekammerten auJ3eren Umganges ein-

tritt. Eine ahnliche Anderung der Skulptur beobacbtet man
an einem auf Taf. XVI, Fig. 7 zum Yergleich abgebildeten groBen

Exemplar des Hildoceras erbaeiise Hauek you demselben Fundort

(Oberlias der Pagania-Halbinsel in Epirus).

An diesem Stiick ist der auBere Umgang, der etwa zu einem

Drittel Yon der teilweise erhaltenen Wohnkammer eingenommen
wird und zu zwei Dritteln gekammert ist^), nur mit einfachen ge-

schwungenen Rippen Yerziert, wahrend die inneren Windungen
die iibliche charakteristische Erbaense-S^s:ul^tur aufweisen.

Zum Yergleich hiermit mochte ich, abgesehen Yon anderen

Beispielen, noch an die Wohnkammer-Ornamentierung eines

kiirzlich YOn mir beschriebenen Dinarites Elektrae Renz aus den

karnischen Schichten der Argolis erinnern (Carl Renz: Die

mesozoischen Faunen Griechenlands. Palaeontographica, Bd. 58,

S. 70. Taf. VI, Fig. 8). Bei diesem Dinarites Elektrae zeigt

dei: auBere Teil der Wohnkammer enggestellte, sichelformig

nach Yorn geschwungene Falten, wahrend der innere Teil der

Wohnkammer, ebenso wie der ganze gekammerte Teil der

Schale, mit starken ceratitenahnlichen Rippen Yerziert ist.

Der Skulpturwechsel liegt also hier im Gegensatz zu den

angefiihrten Hildoceren innerhalb der Wohnkammer.
Hildoceras Nausikaae Renz ist eine eYolute Form, bei der

Hohe und Breite der Windungen ungefahr iibereinstimmen.

Die Flanken sind kouYCx und biegen sich in gleichmafiiger

Wolbung sowohl zur Naht, wie zum Kiel. Die Umgiinge um-
fassen einander nur minimal. Der Querschnitt ist somit, ab-

gesehen YOn der kleinen internen Umfassungs-Einbuchtimg, an-

niihernd kreisrund (Ygl. Textfigur 25 a).

') Die eingezeiclmete SuturHnie ist die vorletzte, die letzte ist

durch die Spitze des ersten Laterallobus angedeutet.
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Der auBere erhaltene Umgang ist, wie schon erwahnt, init

einfaclien Rippen yerziert.

Die Rippen beginnen etwas tiber der Naht mit leichter

Yorwartsstellimg, schwenken dann am Umbilicalrand in dieRadial-

richtungi) ein und wenden sicb beim Ubergang der Flanken

in den Externteil mit sichelformigem Schwung nach vorwarts.

An der Innengrenze des auBeren Umgangs beginnen die

Knotenrippen, zwisclien deren beiden ersten sicb noch eine

gewohnlicbe, doch schon etwas yerdickte Rippe einschiebt.

Diese charakteristischen Knotenrippen bilden dann die

Skulptur der gesamten inneren Windungen. Sie beginnen

schon als kraftige Rippe an der Windungsnaht und schwellen

bereits unmittelbar yor der Naht des folgenden Umganges zu

einem scharf accentuierten kraftigen Knoten an. Ob sich am
Externteil noch weitere Knoten anschlieBen und die Falten

nach yorwarts schwingen, kann ohne Zerstorung des Originals

nicht festgestellt werden.

Die Yeranderung der Skulptur setzt jedenfalls ziemlich un-

yermittelt ein.

Urn dieBerippung deutlicher zurAnschauung zu bringen, ist die

Seitenansicht der Art auf Taf. XIY, Fig. 4 in doppelter G-roJBe aus-

gefiihrt.

Fig. 25. Fig. 25 a.

Hildoceras Namikaae Renz aus dem Oberlias der Pagania-Halbiusel in

Epirus, gegen liber der Insel Korfu.

Natiirl. GroBe. Privatsammlung Carl Renz.

Die Kielentwicklung istgenau dieselbe, wie bei dem zum Yer-

gleichabgebildetenWohnkammer-Exemplar des i/i/c/oceras erhaeiise

Hauer (Taf. XYI, Fig. 7), d. h. die demMediankiel beiderseits ent-

lang laufenden Furchen sind auf dem auBersten Umgang, derz.T.

der Wohnkammer angehort, yerwischt. Hildoceras erhaense

') Vielfach sogar etwas nach riickwarts gerichtet.

Zeitschr. d. D. Geol. Ges. 1912.
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treten jedocli aiif den innereu Wiudiingen die scharfen Hildo-

cerasinYchen deutlicli hervor. Ebenso laJ3t sicli aiich auf dem
innersten noch siclitbaren Teil des Riickens des ueuen Originales

bereits das Yorliandensein der Kielfurclien erkermen, so daB

man Avolil mit Recht annelimen kann, daJ3 ancb. der Externteil

der inneren Windungen mit Mediankiel imd Kielfurchen yer-

selien sein wird.

Wir baben also ein Hildoceras Tor uns; allerdings ist die

Lobaturder eigentlichen Hildocere?i scbonwesentlicbdifferenzierter.

Wegen der Lobatur ersclieint indessen eine generische oder

yielmehr subgenerische Abtrennung yon Hildoceras nicht ratsam:

die Differenzierang der Lobenelemente Avechselt ja innerhalb

der Hildocerengruppe betrachtlich.

Die Snturen des Hildoceras Xausikaae sind nock etwas ein-

facker, als bei Hildoceras Mercati imd trotz gleicker Grund-

anlage wesentlick einfacker, als bei Hildoceras erhaense (yergi.

Taf. XVI, Fig. 7.), dessen einzelne Suturelemente einen kokeren

Grad der Diiferenzierung erreicken.

An den tiefen Externlobiis sckliei^t sick bei Hildoceras

I\'aiisikaae der oben eingekerbte Bogen des Externsattels

an. Der in drei Spitzen auslaafende erste Laterallobus ist

ebenso tief, ^vie der Externlobiis, ^Yahrend der z\yeite Lateral-

lobus nur etwa kalb so lang ist, als das yorkergekende Sntiir-

element. Der erste Lateralsattel ist nnr nock fein geziiknt,

wakrend der zweite Laterallobus fast glatt bleibt nnd nur am
Grunde nock ganz feine Zackcken erkeunen laBt.

Beim Abfall zur Nakt ist auBerdem nock ein weiterer

Lateralsattel wakrnekmbar.

Die Hoke der Kammern, d. k. der Abstaud der Sckeide-

wande yoneinander, wird unmittelbar kinter der Woknkammer
wesentlick geringer, als weiter nack innen zu.

Die Yereinfackung der Lobatur gekt Hand in Hand mit

einer Abuakme der Sckalenfestigkeit, die ja allerdings durck

die Yerstarkung der Sckale mit Hilfe der Ornamentierung

ganz oder teilweise wieder ausgeglicken werden kann.

Die kraftige, geknotete Innenskulptur des Hildoceras Xau-
sikaae yermag zweifellos Sckalenyerfestigend zu wirken und
kompensiert somit die relatiy geringere Yerzaknung der

Kammersckeidewiinde.

Y'orkommen des Hildoceras Xausikaae Renz: in den grauen

bis gelbgrauen, tonigen Knolleukalken des Oberlias auf der

Pagania-Halbinsel, an der Korfu gegeniiberliegenden epirotisoken

Festlandskiiste. Priyatsammlung C. Rexz.
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Im AnschluB an die obigen Betrachtungen iiber die Wolin-

kammer-Yerhaltnisse der Hildoceren mochte ich mit einigen

Worten auf den kiirzlich erschienenen Gruppierungsyersuch der

triadischen Ammoneen durch Arthabek ^) hinweisen. Artiiaber

teilt die Ammoneen nach der Lange ihrer Wohnkammer in zwei

Hauptgruppen, die Mikrodoma und die Makrodoma
Diese Neueinteilung ist:

1. unpraktisch, weil sie sich auf Merkmale griindet, die

nur bei ausnahmsweise giinstiger Erbaltung des iiberlieferten

Materials zu seben und bei vielen Gattungen iiberbaupt noch

nicht bekannt sind,

2. nicbt ausschlaggebend.

Die Teilung in Mikro- und Makrodomata ist allenfalls bei

den jurassiscben Ammoniten, also fiir den Hohepimkt der

Entwicklung verwendbar, sie trifft kaum mebr fiir die triadiscben

und gar nicbt fiir die palaozoiscben Ammoneen zu.

TJm einige bekannte Beispiele anzufiibren, sei darauf bin-

gewiesen, dafi die verscbiedenen Arten der sonst einbeitlicben

Gattung Tornoceras teils lange, teils kurze Wobnkammern be-

sitzen. Ebenso scbwankt aucb die Wobnkammerlange der

Clymenien sebr betracbtlicb. (Gonioclymenia mindestens ein

Umgang^), Oxijclymenia ^/^ Umgang). Ferner sind die all-

gemein zu derselben Familie gestellten, nabe verwandten

Gattungen Aphyllites und Anarcestes lediglicb durcb die Wobn-
kammerlange zu unterscbeiden, sie wiirden also nacb der

ARTiiABER'scben Systematik auseinandergerissen,

Bei den alteren Goniatiten und Clymenien feblt daber

irgendwelcbe Fixierung der Wobnkammerlange; die Wobn-
kammerlange ist lediglicb eine Funktion der Zunabme der Um-
gange an Breite, Hobe und Rauminbalt, Je rascber die Zu-

nabme erfolgt, desto kiirzer ist die Wobnkammer und umgekebrt.

Da iiber die Yariabilitat der Wacbstumsformen kein Zweifel

bestebt, kann die Wobnkammerlange nicbt als Einteilungsgrund

^) Grundziige einer Systematik der triadischen Ammoneen. Zentral-

blatt fiir Min. usw. 1912. No. 8, S. 245-256. Vergl. ferner die Ab-
haudlung desselben Autors in: Beitrage zur Palaontologie und Geologie
Osterreich-Ungarns und des Orients 1911, Bd. 24, S. 174 ff.

^) Es diirfte sich empfehlen, anstalt Mikro- und Makrodoma
Mikrodomata und Makrodomata zu sagen, man spricht ja auch nicht

von Extrasipho und Intrasipho, sondern von Extra- und Intrasiphonata.

Der Name Makrodoma ist iibrigens bereits auch von der Kristallographie

praokkupiert. Die bereits vorhandenen Bezeichnungen longidom und
brevidom, sind, nebenbei bemerkt, sinngemiiCer und besser gebildet.

^) Die Grenze zwischen Makro- und Mikrodomata zieht der ge-
nannte Autor bei einer Wohnkammerliinge von einem Umgang.

39*
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ersten G-rades verwandt werden, so wichtig sie in spateren

Stadien der Entwicklung, d. h. Yom Jura an aiifwarts, sein mag.

Was die triadischen Ammoneen betrifft, so miiBten z. B.

die unter sicli nahe verwandten, Ton Zittel sogar in einer

Familie vereinigten Tropitiden iind Trachyceratiden entsprechend

dem Grundgedanken der ARTtiABER'sclien Einteilung gieicMalls

getrennt und die Tropitiden bei den Makrodomata, die Trachy-

ceratiden bei den Mikrodomata untergebracht werden.

Die Yerschiedene Lange der Wohnkammern bangt, um nocb-

mals darauf zuriickzukommen, von folgender Wacbstumsdifferenz

ab. Entweder ist das Gebause stark involut und die Umgange
sind vor allem niedrig und nebmen desbalb langsam an Raum-
inbalt zu, oder die Scbale ist evolut und die Umgange gewinnen

rascb an Breite und Hobe, d. b. an Rauminbalt. Im ersteren

Falle ergeben sicb lange, im letzteren kurze Wobnkammern.
Diese Neueinteilung wiirde eine Riickkebr zu den yer-

lassenen Zeiten der Scbliisselsystematik bedingen, wabrend es

sicb jetzt darum bandelt, die Entwicklungsreiben nacbzuweisen

und den Entwicklungsreiben entsprecbend die Systematik zu

gestalten. Diese Scbliisselsystematik fiibrt zu teilweise ganz

unnatiirlicben Gruppen, wie die angefiibrten Beispiele zeigen.

Die Yersucbe, die Ammoneen nacb der yerscbiedenen

Wobnkammerlange zu klassifizieren, sind keineswegs neu. So

baben sicb E. Haug und E. Mojsisoyics scbon fiir eine derartige

Einteilung ausgesprocben, ebenso bat F. Fkech bereits eine Anzabl

von Gegenargumenten gebracbt, auf die aucb an dieser Stelle

zum Teil bingewiesen wurde. Nacb F. Frech ist die Wobn-
kammerlange lediglicb eine Funktion der rascben oder langsamen

Zunabme des Wobnkammerraumes. Ammoneen mit kurzer

Wobnkammer sind scbnellwiicbsig, solcbe mit langer Wobn-
kammer zeigen ein langsames Wacbstum. Auf der Hobe der

Entwicklung (bei den jurassisch-kretaziscben und bei den jiingeren

Triasformen) besitzt das Merkmal der Wobnkammerlange immer-
bin eine groBere systematiscbe Bedeutung, als im Anfang.

Hildoceras coniense Bucii var. Alkinoi Renz.

Taf. XV, Fig. 1 u. 2.

Das auf Taf. XV, Fig. 1 u. 2 abgebildete Stiick aus dem
korfiotiscben Oberlias stebt dem Hildoceras comense Burn auBerst

nabe. Involution und Querscbnitt stimmen bei der vorliegenden

Abart und dem Typus annabernd iiberein; die Windungsbohe
ist bei der griecbischen Form ein wenig niedriger.
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Die meist paarigen Rippen beginnen an einer liber der

Nabt gelegenen Yerdickung. Die in die Lange gezogenen

Anschwellungen sind bis zn ibrer Spaltung in zwei Rippen
meist radial gestellt, bisweilen aber aucb etwas nacb vorn

gerichtet. Die Rippen selbst zeigen aber von der Bifurkations-

stelle ab einen ausgesprochenen Scbwung nacb riickwarts bis

zii ihrem Ende an den seicbten Kielfurchen.

Bei dem Typus des Hildoceras comense Buch sind im
Gegensatz zu meiner griecbiscben Varietat die Rippen an der

AuBenseite der Flanken nocbmals nacb Yorwarts gebogen.

Ebenso wie bei den typiscben Exemplaren des Hildoceras

comense geben von den Anscbwellungen zwei Rippen aus; zu-

weilen scbiebt sicb allerdings aucb einmal eine Scbaltrippe ein.

Die durcb den Medianlangsscbnitt balbierten Gebauseteile

sind nicbt symmetriscb, und zwar diirfte dieser asymmetriscbe Bau
anf einer patbologiscben Yerkiimmerung der linken Seite beruben.

Es ist nun auffallend, dafi in dem italieniscben Oberlias

von Umbrien ein in gleicber Weise verkummertes Stiick ge-

funden wurde^, dafi also derselbe patbologiscbe Yorgang bei

zwei Individuen eintrat, die von so weit von einander ab-

liegenden Eundorten stammen.

Man konnte daran denken, daB diese beiden Tiere, durcb

irgendwelcbe Umstande, etwa durcb teilweises Yerlieren der

Scbwimmorgane gezwungen, zur kriecbenden Lebensweise iiber-

gingen, und dafi sicb bei weiterer Fortbildung der Asymmetric
allmablicb ein scbneckenartiger Typus entwickeln wiirde.

Yorkommen des Hildoceras come?ise Buch var. Alkinoi^ENz:

in den grauen oberliassiscben Knollenkalken von Palaeospita auf

Korfu. Privatsammlung C. Renz.

Gattung Coeloceras Hyatt.

Coeloceras Sapphicum Renz (nov. spec).

Textfigur 26.

Der neu ausgescbiedene Coeloceras lafit sicb durcb Yer-

gleicb mit bereits bekannten Typen kurz folgendermaBen

diagnostizieren.

') 1867—81. Ammonites comen.sis Menegiiini: Monograpliie des

fossiles du calcaire rouge ammonitique (Lias superieur) de Lombardie
et de TApennin central. Paleontologie Lombarde Bd. IV, Taf. 7,

Fig. 5a - c.

1899. Hildoceras (lAUia) comense G. Bonarelli : Le Ammoniti
del „Rosso Ammonitico" descritte e figurate da Guiseppe Meneghini.

Bulletino della Societa Malacologica ItaHana, Pisa 1899, Bd. 20, S. 203.

Meines Dafiirhaltens diirfte das betreffende Stiick jedoch eher zu

Hildoceras Lilli gehoren.
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In der Gestalt des Gehauses imd in der Anlage der Be-

rippung gleicht er dem Coeloceras cnmuladforme Bonarelli

(=Meneghixi: Monographie des fossiles du calcaire rouge ammo-
nitique (Lias superieur) de Lombardie et de PApennin central.

Paleont. Lomb. IV, Taf. 16, fig. 7a u. b., und G. Bonarelli:

Le Ammoniti del Rosso Ammonitico" descritte e figurate

da Guiseppe Mexeghini. Bulletino della Societa Malacologica

Italiana 1895, Bd. 20, S. 212).

Im allgemeinen wechseln die Schaltrippen mit den ge-

gabelten Rippen ab, doch bildet sich keine Yollkommeiie Regel-

majBigkeit heraus.

Die Berippung ahnelt somit aiicli der des Coeloceras an-

guimim Sow.

Coeleceras anguimnn ist indessen wesentlich schlanker.

Yon diesen bekannten Typen imtersclieidet sich die neue

Spezies jedoch durcli die ausgesprocliene Riickwartsschwingiing

Fig. 26.

(Joeloccras Sapphicum Renz aus dem Oberlias von Anavrysada
anf der Insel Leukas.

Natiirl. GroBe. Privatsammlung Carl Kenz.

der Rippen, die sowohl die einfachen. wie die Gabelrippen

betroffen liat.

Yorkommen des Coeloceras Sapphicum Renz: in den

oberliassischen Knollenkalken (grau) von Anavrysada auf Leukas.

Privatsammlung 0. Renz,
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Weitere Nachtrage zii meinen in friiheren Abhandlungen^)

angegebenen Fossillisten aus dera hellenischen nnd epiro-

tischen Jura.

HierzLi Taf. XV, Fig. 8 u. 9 imd Textfigur 27.

Abgesehen von den im yoranstehenden Text nea be-

schriebenen Arten kommen nacb neueren Bestimmungen zii

den in meinen friiheren Abbandlungen angefiihrten Lias- und

Doggerfaunen der ionischen Zone noch einige weitere, aus

anderen Lias- nnd Doggergebieten bereits bekannte Typen

binzu, namlich:

Phylloceras Nilssoni Heb. var. Fir^wiae Bonarelli emend. Renz

Harpoceras (Polyplectiis) Kurrianurn 0pp. var. Meneghinii

BoNARELLi emend. E-enz

Hildoceras Tirolen.se Hauer var. pannonica Prinz.

Hildoceras hifrons Brug. var. quadrata Prinz.

Hildoceras hifrons Brug. var. angustisiphonata Buckman^)

Hildoceras hifrons Brug. var. graeca Renz 3)

Hildoceras erhaense Hauer uar. acarnanica Renz. \ 1:7:

(Taf. XV Fig. 8).

Hammatoceras planinsigne Vacek.

Hammatoceras Meneghinii Bonarelli.

Hammatoceras Victorii Bonarelli.

Coeloceras Choffati Renz*).

Coeloceras Desplacei Orb. var. mediterranea Renz.

Coeloceras annulatiforme Bonarelli.

Hildoceras cycloides Orb. \

Tmetoceras Gemmellaroi Fucini.

Dumortieria Zitteli Haug. Unterdogger.

Polyp>leciiis discoides Zieten. j

Steplianoceras turgidulum Quenst. emend. Renz — Bayeux-Stufe.
Samtliche Typen des Oberlias mit Ausnahme derBakonyer

Varietat des Hildoceras Tirolense Hauer sind sonst noch in den

oberliassischen Ablagerungen der Apenninen bekannt, die

Coeloceren babe ich neuerdings aucb im Oberlias von Portugal

nachgewiesen*). Coeloceras Choffati Rp:nz ist in meiner Abhandlung
iiber den portugiesischenLias naher beschrieben und abgebildet*).

Vergl. Anmerkuug 1 auf S. 583—584.
2) Vergl. hierzu audi Carl Renz, diese Zeitschr. 1911 Bd. 63.

Monatsber. 5, S. 283. Textfig. 1.

3) Ebenda Textfig. 3.

Carl Renz: Stratigraphische Untersuchungen im portugiesischcn

Lias. Neues Jahrb. fur Min. usw. 1912, I, S. 86 u. 87. Taf. VI, Fig. 5.



616

Hammatoceras plan'msigne Yacek ist dem Oberlias und
Unterdogger gemeinsam, ebenso Harpoceras (Polyplectus) disco-

ides ZiETEN, doch ist diese letztere haufige Art des grieclii-

schen Oberlias im Unterdogger selten.

Fig. 27.

Lytoceras rubescens Dumortier aus dem Oberlias der

Punta rossa (Cap siidlich San Giorgio) in Epirus.

Natiirl. GroBe.

Die bier nacbgetragenen, von auBergriecbiscben Yorkommen
bereits bekannten Spezies geben zusammen mit den im yoran-

stebenden Text bescbriebenen neuen Typen und meinen friihereu

Fossilisten, auf die nocbmals verwiesen sei (vergl. Anmerk. 1

auf S. 583— 584), ein wobl annabernd vollstandiges Bild von der

Zusammensetzimg der Cepbalopodenfaunen, die die belleniscben

Oberlias- und Unterdogger-Meere besiedelten. Die ebenso arten-,

wie individuenreicben Faunen des belleniscben Oberlias- und

Dnterdoggers, d. b. der ioniscben Zone und der Argolis, um-
fassen, ungeacbtet der zablreicben Arten von universe! ler Be-

deutung, dieselben Spezies und Yarietaten, und zwar in abnlicben

Miscbungsverbaltnissen, wie die gleicbalte Tierwelt der

Apenninen, der Siidalpen, der ungariscben Mittelgebirge (Bakony,

Yertes, Gerecse) und mebrerer anderer mediterraner Yorkommen
(wie Andalusien, Marokko).

Die im Yerbaltnis zur Masse der bekannten Arten fast

verscbwindenden wenigen Lokalarten sind in vorliegender

Bearbeitung genauer bebandelt und dargestellt worden. Diese

neuen Arten und Yarietaten sclilieBen sicb teils unmittelbar an

bekannte mediterrane Formen an, teils steben sie, wie Leiika-

dlella Helenae Renz, in einem wobl unzweifelbaften Abstammungs-
verbaltnis zu ibnen. Ebenso wie bei den Cepbalopodenfaunen

der belleniscben Trias kann man aucb bei den oberliassiscben

und mitteljurassiscben Ammonitenfaunen Griecbenlands wieder-

bolen, dafi die Zabl der neu aufgefundenen Arten und
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Yarietaten nicht groBer ist, als man sie an neu entdeckten

alpinen oder aber auch apenninischen Aufschliissen zu erwarten

bereclitigt ware.

Die auBerordentliche Gleichformigkeit dieser jurassischen

Ammonitenfaunen Griehenlands, Italians, der Alpen, Ungarns usw.

ist ebenso bemerkenswert, wie die tlbereinstimmung der

hellenischen Gephalopodenfaunen der Mittel- und Obertrias

mit den jeweilig gleichalten Vorkommen der Alpen und Ungarns.

Diese Gleichformigkeit und tlbereinstimmung weist auf einen

unmittelbaren Zusammenhang der betreffenden Meere bin.

Ich babe aus Griecbenland ein so groBes Material in

Handen gehabt, daB die angegebenen Fossilisten wobl ein voll-

standiges und wabrheitsgetreuesBild der tatsachlicbenZusammen-

setzung der Tierwelt des hellenischen Oberlias und Unter-

doggers zu liefern vermogen und etwaige Zufalligkeiten beim

Aufsammeln an diesem oder jenem Fundort fiir die allgemeine

Betrachtung ganzlich ausschalten.

2. Einige neue Arten aus der indischen Dyas.

Das im Breslauer Museum liegende reiche Fossilmaterial

aus der Dyas des indischen Salzgebirges (Salt Range) enthalt

neben der Fiille bereits bekannter Arten auch mehrere neue

Spezies, von denen einige in yorliegender Mitteilung naher be-

schrieben werden sollen.

Genus Spirifer Sowerby.

Subgenus Eeticularia Mc. Coy.

Meticularia Frechi Renz (nov. spec).

Taf. XVII, Fig. 1, 2, 3 u. 4.

Aus dem mittleren Productuskalk yon Yirgal (Zone des

Xenodisciis carbovarius) liegt mir eine vereinzelte neue, durch

ihre abnorme Gestalt ausgezeichnete Eeticularia Yor, die hier

zusammen mit der ungleich haufigeren Eeticularia indica lebte.

Die Maximalhohe der Yentralschale entspricht mit 4,2 cm
deren Breite (gleichfalls 4,2 cm), wahrend die Dorsalschale bei

gleicher Breite eine Hohe YOn 4,1 cm erreicht. Die Hohen
der Yentral- und Dorsalschalen sind daher fast gleich.

Die Dicke der Muschel mifit 3,2 cm, die SchloBlinie hat

eine Liinge YOn 3,1 cm. Die Maximalbreite der Schale liegt

nur wenig unterhalb des SchloBrandes. Yon der Hohe der

Maximalbreite ab beschreiben die Lateralrander mit dera Stirn-

rand eine gleichmaBige halbkreisformige Rundnng. Yon der

Ilohe der Maximalbreite bis zum SchloBrand bleibt sich der
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Radius der Lateralrander gieich; eine weitere Erganzung des

Sclialenumrisses nacli oben hin wiirde dalier etwa einem Kreis

gieichkommen.

Die Yentralklappe zeigt die Andeutung einer nicht yoII-

kommen im Medianschnitt liegenden fiaclieii Einsenkung, die

aber erst unter dem Schnabelsclieitel entspringt. Dieser Ein-

senkung entspricht auf der kleinen Klappe eine YOm Wirbel

bis zum Stirnrande verlaufende minimale mediane Auftreibung.

Yor allem unterscbeidet sicb aber die neue Art von alien

iibrigen Beticularien durch die nur sebr malBige Kriimniung
des Schnabels der Yentralklappe. Die hohe. leicbt konkave
Arealflacbe bildet mit der Ebene der ScbloBplatte einen

stumpfen Winkel oder, mit anderen Worten, eine YOn der

Schnabelspitze der grofien Klappe zum Scliloi3rande gedachte

Ebene stoSt im stumpfen Winkel (A 75^) auf die Ebene Yon der

dorsalen Wirbelspitze zum SchloiBrande, bzw. auf den Langs-

schnitt.

Die groBe und hohe Area ist somit im Yerhaltnis zum
Langsschnitt schrag nach seitwarts gerichtet.

Hierdurch wird auch der Einblick in die abnorm groBe

dreieckige Deltidialoffnung Yollig freigelegt, zu deren Seiten

die beiden kolossalen Zahnstiitzen sichtbar werden. Die

Deltidialspalte bildet ein Yollkommen gleichschenkeliges Dreieck.

Ebeuso wie bei Beticularia Waageni ist auch bei der neuen

Art zwischen Area und Deltidialspalte je ein schmales Feldchen

mit besonderer Skulptur abgegrenzt. Dieses Deltidium discre-

tum ist beiderseits mit nach innen und abwarts gerichteten

Diagonalstreifen Yersehen, wahrend die Area eine dem Schlofi-

rande parallele Streifung zeigt.

Sonst dtirfte die Anlage des Schlosses, ebenso wie die

innere Organisation, mit den entsprechenden Einrichtungen der

Beticularia indica iibereinstimmen.

Die kleine Klappe ahnelt in ihrer oberen Partie mit ihrem

dick aufgetriebenen Wirbel der Beticularia Waageni Loczy

bzw. Beticularia indica Waagex; die Schalenumrisse siud

jedocb, wie schon beschrieben, Yerschieden. Der SchloiJfortsatz

ist nur wenig ausgepragt.

Die Skulptur der beiden Klappen erinnert sehr an die der

Beticularia indica^ die konzentrischen Anwachsstreifen beider

Arten stimmen gut iibereiu.

N'orkommen der Beticularia Frechi Re:\z: in dem mitt-

leren Froductuskalk (Zone des Xenodiscus carhonarius) YOn

Yirgal in der indischen Salzkette. Geologisch-Paliion-

tologisches Museum der UniYersitiit Breslau.
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Gattung Athyris Mc. Coy.

Subgenus Athyrella Waagen emend. Renz.

Hierzii Taf. XVI, Fig. 4, 5, 6, Taf. XVII, Fig. 5, 6, 7 und Tai. XVIII.

Fig. 6, sowie die Textfigur 28.

Dieser Name wiirde im Jahre 1844 von Mc. Coy^) fiir

Formen Yom Typus der devonischen Terehratula concentrica Buch
eingefiihrt. Einige Jahre spater (1847) schliig Orbigny''^) ge-

stiitzt auf die Beobachtung, da6 die Schale dieser Gattimg

durchbolirt sei und iasofern die Bedeiitung des griechischen

Namens nicht zutreffe, den Namen Spirigera Yor.

In der Folgezeit hat sich der Namensgebrauch, wie es

scheint, derart eingebiirgert, daB die palaozoischen Arten

meistens mit Athyris, die mesozoischen dagegen im allgemeinen

mit Spirigera bezeichnet Y^urden^).

Ich will nicht auf die recht unerfreuliche und Yerwirrende

weitere Namensgebung anderer Autoren eingehen, sondern Yer-

weise bier auf die Ausfiihrungen Artiiabers^).

Es diirfte sicb empfeblen, ganz abgesehen YOn der fest-

stebenden Prioritatsfrage, den Namen Athyris zu Yerwenden,

da Spirigera besonders bei den palaozoischen Arten leicht An-

laB zu Yerwechslungen geben mu6. Die englische Form des

Namens Spirifer ist allgemein nach Davidsons Yorschlag^)

Spirifera.

DaB die Nomenklatur an sich Yollkommen Yerfahren ist,

unterliegt keinem Zweifel, aber trotzdem bietet schlieBlich

Athyris noch das geringere Ubel. SchlieBlich denkt auch beim

Gebrauch des Namens Athyris wohl niemand mehr an die ur-

spriingliche griechische Wortbedeiitung, wie denn iiberhaupt

derartige philologische Wortklaubereien fiir unsere Wissenschaft

keinen Sinn haben.

Ich pladiere daher, abgesehen Yon der Prioritatsfrage, aus

rein praktischen Griinden ftir die Wiedereinziehung des Gattungs-

namens Spirigera und allgemeine Anwendung des alten Namens

^) Mc. Coy: Synopsis of the Characters of the carboniferous

Fossils of Irland. 1844.

2) Orbigny: Paleont. Franc, terrains cretaces. 1847. Bd. IV, S.367.

^) Im Palaozoikum sagt man Athyris, uin einer Verwechslung mit

Spirifer vorzubeugen; im Mesozoikum, wo es keinen Spirifer und so-

mit auch keine Verwechslung mehr gibt, dagegen Sjiirigera.

*) Frech und Arthaber: Uber das Palaozoikum in Hocharmenien
und Persien usw. Beitriige z. Palaont. u. Geol. Osterreich-Ungarns u.

des Orients 1900, Bd. Xli, S. 272.

^) Thomas Davidson : A Monograph of the British fossils Brachio-

poda. London 1858—63. Bd. II, S. 219.
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Athyi'is, sowolil fiir die palaozoischen, wie fiir die mesozoischen

Arten.

Unter den mir zur Untersucliung yorliegenden Brachiopoden

des indischen Productusksilkes sind die Athyriden in wahren
Massen (mindestens 1000 Stiick) yertreten.

W. Waagen^) liat dieselben in zwei gieicliwertige Gattungen

Athyris (= Sjiirigera Waagen) und Sjpirigerella geteilt.

Da ich aus den angegebenen Griinden fiir Spirigera den

Nanien Atlnjris verwende, gebrauche icb auch in analogem Yor-

gehen fiir die Yon Spirigera liergeleitete WAAGENsclie Gattnng

Spirigerella, die ich nur als subgenus Ton Athyris betraclite,

die entsprechende Bezeichnung Atlujrella.

Fiir die letztere Benennung lassen sich dieselben praktischen

Griinde ins Feld fiihren, wie bei Atlujris\ denn Spirigerella

kann mit der Gattung Spiriferella Tschernysciiew ebenso leicht

Terwechselt werden, wie Spirigera mit Spirifera.

Zwei Gattungen Spirigerella und Spiriferella waren, un-

geachtet der gleichen Wortbedeutung, infolge des zu Yer-

weclislungen fiihrenden Gleicliklanges ein Unding^).

Die Ton Waagen neugegriindete Gattung Spirigerella

= Atlujrella soli sicb nacb den Angaben des Autors im wesent-

liclien durch folgende Merkmale YOn der Gattung Atlnjris

unterscheiden:

1) Der Schnabel ist dermafien stark auf den Wirbel der

kleinen Scbale iibergebogen, daB das Foramen dadurch yer-

deckt Avird.

Gleiclizeitig mit dieser Einkriimmung der Wirbel soli das

Schalenwachstum derart YOnstatten gehen, da6 ein Anwacbsen
nur in minimaler Weise in der Schlofiregion beider Scbalen

stattfindet.

2) Ein weiteres Merkmal ist die Anlage eines Deltidiums

oder deltidiumartigen Gebildes.

3) SchlieBlicli fiihrt Waagen noch die Beschaffenheit des

Sclilofifortsatzes und die Art der Befestigung des Spiralapparates

als Kennzeichen der neuen Gattung an.

Der innere Bau der Athyrella Spirigerella) soil dagegen

sonst bis zu einem.gewissen Grade mit dem der Athyris ident sein.

(Das Nahere bei Waagen, Salt Range fossils S. 450—453.)

') William Waagen: Salt Range fossils Bd. I, S. 450. Memoirs of

the geological survey of India. Palaeontologia Indica 1887, Ser. XIII.

^) Nach dem starren PrioritiitspriDzip wiire allerdings der Name
Spiriferella. zu ersetzen; ich habe die Bezeichnung Spirigerella um-
geiindert, da sowohl dieser Name, wie die Untergattung von der an
Stelle von Athyris eingezogenen Gattung Spirigera abgeleitet eind.
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Demgegeniiber ist zii bemerken:

Unter dem groBen Material, das mir zur Yerfiigimg stand,

befanden sicli zahlreiche typische, mit stark verdickter Schale

versehene Stiicke, sowohl aus der Reihe der Atlujrella grandis,

wie aus der der Athyrella Derhyi^ bei denen das Foramen

n i cht yerdeckt ist (vergl. Taf. XVII, Fig. 5, 6, 7), sondern trotz Uber-

biegung des Scbnabels der Stielklappe freiliegt und aiich

dauernd geoifnet bleibt, wie nicbt nur an jungen, s'ondern auch

an einer grofien Anzabl von ausgevvachsenen Exemplaren fest-

gestellt werden konnte. Insbesondere war an dem groBten

bisher bekannt gewordenen Stuck der Athyrella grandis das

Offenbleiben des Foramens deutlich zu seben. Dieses Merkmal
ist infolgedessen zur Begriindung einer . neuen Gattung nicht

zu verwenden.

Es sei Merzu noch bemerkt, daB audi bei anderen Gattungen,

wie z. B. bei den Angehorigen der Gruppe der Waldheimia

cerasulum Zittel (aus dem Mittellias), eine derart starke

Kriimmung bezw. Uberbiegung des Schnabels der groBen Klappe

liber die kleine stattfindet, daB die Stieloffnung nach unten

bzw. innen zu liegen kommt und somit unsichtbar wird.

Die gieiche Erscheinung wurde ferner bei einigen Varie-

taten der Waldheimia Eudoxa Bittner (Hallstatter Kalke) be-

obachtet.

Die Auffassung Waagens, daB ein Anwacbsen der Schale,

wenn auch nur in minimaler Weise, in der ScbloBregion beider

Schalen stattfinden konne, ist physiologisch unhaltbar. Ein

Wacbstum der Schalen erfolgt durch Absonderung des Mantels

und zwar am Stirnrand desselben (d. h. am Stirnrand der Schale).

Am altesten Teil (d. h. am Wirbel) ist nur eine Yerdickung

der Schale moglich. Die Folgerung, welche Waagen auf die

Annahme der Mogiichkeit eines Wachstums am Wirbel gegriindet

hat, wird durch diese Erwagung hinfallig.

DieBeschreibung, welche Waagen yon der unter demSchnabel
gelegenen Innenregion der groBen Klappe entwirft, stimmt zwar

ungefahr mit den tatsachlichen Beobachtungen iiberein, die ich

an einem groBeren und wohl besser erhaltenen Material machen
konnte, jedoch muB die Deutung und die Nomenklatur
Waagens in einigen Punkten modifiziert werden.

„Unter') dem Foramen und zwischen den SchloBzahnen

erstreckt sich ein tief
.
ausgehohlter dreieckiger Raum, der zur

Aufnahme der Spitze (apex) der kleineren Klappe dient. Dieser

^) Waagen: Salt Range Fossils Bd. I, S. 450. Palaeontologia
Indica Ser. XIII. 1887.
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Raura ^vird durcli eine Art von konkavem Deltidiuni ein-

genommen, welches das Foramen an seiner unteren Seite

begrenzt . , . Dieses Deltidium ist groBenteils mit der Schalen-

SLibstanz verwachsen, wird aber an seinem unteren Ende, wo
sicli der Kanal innerhalb der Klappe offnet, fiir eine kurze

Strecke frei. Das Yorhandensein eines solchen Deltidiums ist

ein sehr charakteristisches Merkmal der Gattung."

Diese Beschreibung ist durchaus zutreffend, aber trotzdem

hat Waagex durch einfache Ubertragung des Begriffs Deltidium

aiif eine bereits im Innern der groBen Schale gelegene Region

einige Yerwirrimg in die Diagnose TOn Atlnjrella (= Spirigerella

Waagen) hinein gebracht; denn wie die zitierte Definition^)

beweist, ist das Deltidium ein auBerliches VerschluBstiick.

Im Yorliegenden Falle handelt es sich allerdings zweifellos

iim eine yerklimmerte Deltidialanlage, und zwar um ein YOm
Stiel abgesondertes Pseudodeltidium, das jedoch infolge der

starken Uberbiegung des Schnabels nach innen gelangt und

konkav geworden ist, d. h. das Pseudodeltidium-Plattchen ist

in die Hohlung unter der Schnabelspitze hineingeriickt, an

die Innenwand der Schale angeprei3t, was eine teilweise Yer-

wachsung mit der Schale zur Folge hatte, und entsprechend der

Kriimmung des Schnabels konkav gebogen. In Anbetracht

seiner internen Lage mochte ich ein derartiges Pseudodeltidial-

gebilde als Pseudodeltidium internum bezeichnen.

Dieses Pseudodeltidium internum ist groBenteils, wie schon

Waagen bemerkt, mit der Innenflache der Yentralschale unter

dem Schnabel A^erwachsen, und zwar so sehr, daB audi der

Stielkanal zum Teil verschlossen sein diirfte.

Nur an seinem unteren Ende steht das meist liinglich-

trapezformige konkave Plattchen des Pseudodeltidiums internum

von der Innenflache der Yentralschale ab. Das Pseudodeltidium

internum zeigt eine dem SchloBrande parallele Streifung, seine

Form ist recht variabel; sein unterer Rand lauft meist in einem

medianen Zackchen aus.

Unter der von Waagf:x beschriebenen SchloBregion der

Stielklappe tritt im oberen Drittel derselben eine bedeutende

Yerdickung der Schale ein, die auf dem Steinkern eine deutliche,

meist ringformige Einschniirung hervorruft. Diese Yerdickung

kommt besonders in der Mitte uuterhalb des Pseudodeltidiums

internum in Form eines warzenartigen Gebildes A-erstiirkt zum

„Die anfanglich meist dreieckige Stieloffnung wird bei sehr

vielen Bnichiopoden im Laufe der Entwicklung teilweise oder aucli

gan/. durcli ein Deltidium oder Pseudodeltidium gesehlossen" (Zittel,

Grundziige der Palilontologie 1, S. 264).
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Aiisdruck. Die warzenartige, ofters clicliotome (zweigeteilte)

Verdickung inmitten der Adduktoren, die wir kurz Warze
nennen wollen, ist in der Tat eine scbeinbar bei anderen

Gattungen nicht wiederkehrende Eigentiimliclikeit. Sie ent-

spricht aber nicht dem Gebilde, das Waagen als die freie

imtere Endigung seines Deltidiums bezeichnet, sondern liegt

tiefer. Die Detitung ist nicht sonderlich schwierig. Die Warze
YergroBert die Innenflache und verstarkt den Ban der Sckale,

um die Wirkung der Adduktoren zu erhohen, sie dient also

zLir Yerstarkung der Insertion.

Die Schalen sind liberhaupt bei Atlnjrella im allgemeinen

dicker, als bei Athyris s. str.

Fig. 28.

Athyrella Derhyi Waagen aus deni oberen Prodactns-\{^W

von Virgal (Salt Range). Innenansicht der oberen Schalen-

partie der groBen Klappe in dreifacher VergroBerung.
a) Pseudodeltidium internum,

b) Warzenartige Erhohung (Warze).

Die unter dem Scbnabel gelegene Region der groi3en Klappe
YOn Athyrella soil durcli die beigegebene Textfigur 28 in drei-

facher YergroBerung yerdeutlicht werden; weitere Innenansichten

der Yentralschale verschiedener Athyrella-Arten finden sich auf

Taf. XYI, Fig. 4, 5 und 6 und auf Taf. XYIII, Fig. 6. Um das

Pseudodeltidium internum besser erkennen zu konnen, ist

die Schale der Fig. 6 auf Taf. XVI etwa iu ihrer Langsachse

orientiert.

Die Gestalt des SchloBfortsatzes, der insbesondere bei

Formen vom Typus der Athyrella grandly starker entwickelt

ist, als bei Athyris s. str., ist kein Gattungsmerkmal, sondern

lediglich eine Folge der Kriimmung der Wirbel, des Dicken-

wachstums und der zum Teil ungewohnlichen GroBe, welche

diese Art erreicht. Hatte der SchloBfortsatz nicht die be-
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deutende Lange, so ware, wie Arthaber selir riclitig bemerkt,

die Artikulation iiberhanpt nicht mehr moglich. AuBerdem
zeigen die scharfen, gut erhaltenen Steinkerne verschiedener

devonischer Arteni), dafi auch bei diesen schon der SchloB-

fortsatz erhebliche Lange besitzt. Insbesondere ist der SchloB-

fortsatz bei Athyris ferronessensia sehr stark entwickelt.

Die YOn den Adduktoren bedeckte Innenflacbe der Stiel-

klappe ist bei den AtJiyrellen sehr groB.

Sie betragt bei Yertretern Yom Typus der Athyrella grandis

und A. Derhyi im Minimum die Halfte der Stielklappe und
kann bis zu Y5 anwachsen.

Bei den Formen der Gattung Athyris nehmen dagegen die

Muskeleindriicke hochstens die Halfte der Innenflacbe der

Stielklappe ein.

Bei der Berechnung wird der bisweilen stark hervortretende

Sinus in Abreclmung gebracht; derselbe steht audi mit den

Funktionen der Adduktoren niclit in Zusammenhang.
Nacbdem von den WAAGEN'schenGattungsmerkmalen nureines,

namlich das deltidiumartige Gebilde oder, wie ich es nannte,

das Pseudodeltidium internum, lib rig geblieben ist, so kann Athyrella

(— Spirigerella Waagen) niclit mehr den Rang einer selb-

standigen Gattung einnehmen, sie kann bocbstens noch als

subgenus aufrecht erhalten werden, wie das aucb scbon

Arthaber annabm.^)

Es sei noch bemerkt, dafi auch A. Rothpletz^) den yon

Waagen fiir Athyrella angegebenen Merkmalen der inneren

Geriiste und der Umbiegung des Schnabels keine generische

Bedeutung zuerkennt.

Zur Aufrechterhaltung der Untergattung Athyrella konnen

neben dem Pseudodeltidium internum noch einige weitere

Merkmale dienen, wie die oben beschriebene ringforniige

Yerdickung mit aufgesetzter Warze im oberen Drittel der

Stielklappe und die Ausdehnung der von den Adduktoren

bedeckten Innenflache der Stielklappe.

Die Spezieseinteilung der Untergattung Athyrella konnte

nach dem inneren Bau der Stielklappe vorgenommen werden.

Die Gestalt der Warze (ob ungeteilt oder dichotom) konnte

die Speziesmerkmale bilden, die iiuBere Form wiirde die

Yarietatenunterschiede abgeben.

^) Athyris concenirica, Athyris macrorhynchos. Athyris ferronessensis.

^) F. Fregh und G. v. Akthabkr: tJber das PaUiozoikum in

Hocbarmenien und Persien. Beitrage zur Palaontologie und Geologie
Osterreicli-Ungarns und des Orients 1900, Bd. XII, S. 272 u. 273.

Palaeontographica Bd. 39, S. 82.



625

Aber leider geht es hier, wie bei manclieii anderen fiir

die Systematik braucbbaren Merkmalen — ich erinnere

an die neuerdings versuchte Einteilung mancher Ammoniten-
grtippen nach der Ausbildung des Mundsaumes — : sie sind nur

an einem reichhaltigen und gut konservierten Material zuerkennen.

Waagen sagt, daB Athi/ris suhtilita die nachste Yerwandte

der Athyrella Derbyi sei. Das trifft, was das aui3ere Ausseben

anlangt, zu, der innere Ban ist jedocb recbt yerscbieden.

Jedenfalls stellt aber Athyrella einen Seitenzweig Yon
Athyris dar.

Moglicberweise hildiet Athyris capillataWaagen eine Zwiscben-

form zwiscben Athyrella und Athyris.

Bei letzterer Art ist die Entwicklung einer einfacben oder

dicbotomen Warze bereits vorgezeicbnet, wie icb das bei 3—

4

Stiicken unter dem mir vorliegenden groBen Material be-

obacbten konnte.

Die Verdickung der Scbale unter dem Scbnabel und die

damit Terbundene Einscbniirung nimmt bei A. capillata scbon

stark zu, ebenso wie aucb scbon groBe Muskeleindriicke vor-

banden sind.

Andererseits kebrt die kapillare Scbalenstruktur der

A. capillata bei den Athyrellen nicbt wieder; das Pseudo-

deltidium internum feblt bingegen bei A. capillata^ und aucb

im auBeren Ausseben gleicbt die letztere Art sebr der Athyris

Roysii Waagen.
Eine maBige Verdickung der Scbale unterbalb des Scbnabels

und die bierdurcb auf dem Steinkern bervorgerufene geringe

Einscbniirung lieB sicb zum Teil aucb bei Athyris Boysii Waagen
beobacbten, von welcber Art mir ein reicbbaltiges Material

des Breslauer Museums und meiner eigenen Aufsammlungen in

Siiddalmatien (Oberkarbon) Torliegt.

Einige Steinkernexemplare der Athyris Roysii tragen daber

ebenfalls Merkmale, deren Weiterentwicklung und besonderes

Hervortreten zu den bei Athyrella bescbriebenen Erscbeinungen

fiibren wiirde.

Die Hauptmasse der A. capillata und A. Boysii findet

sicb im mittleren Productusk3ilk der Salt Range (Zone des

Xenodiscus carbonarius).

Die Atbyrellen baben ibre Hauptentwicklungszeit im
mittleren und besonders aucb im oberen Froductuskalk gebabt, wo
A. suhexpansa, A. Roysii und A. capillata nur nocb sporadiscb

vorkommen.
Angeborige des subgenus Athyrella sind bislang nur aus

der Dyas von Indien und Cbina bekannt.

Zeitschr. d. D. Geo!. Ges. 1912. 40
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Bei der auBerlicli ahnlichen Aihyris protea Abich aus der

Dyas YOn Hocharmenien ist der innere Schalenbau sowohl

YOn Athyris, wie Yon Athyrella Yersctieden, so daB es sich auch

hier um eine neue Gattung oder Untergattung handeln diirfte.

Eine auBere Formenalinlichkeit mit manchen Athyrellen

besitzt, wie schon erwahnt, auch (?) Waldheimia cerasulum

ZiTTEL (Mittellias) oder Yielmehr deren Varietaten, doch diirfte die

KonYergenz sich lediglich auf die Schalenform und nicht auf

die innere Organisation erstrecken.

(?) Waldheimia cerasulum Zittel ist wohl ebenfalls der

Typus einer neuen Gattung, doch laBt sich diese Frage ohne

genauere Kenntnis des inneren Baues nicht beantworten.

AthyreUa Derbyi Waagen var. Hoxanae Renz (nOY. Yar.).

Taf. XVI, Fig. 1, 2 u. 3.

Als Athyrella Derbyi bezeichnet Waagen diejenigen Formen,

bei denen die Hohe und Breite der Schale annahernd gleich

bleibt (als Athyrella fusiformis die hohen schmalen Formen usw.).

Unter dem groBen Yorliegenden Material ist es moglich,

alle diese Typen in groBerer Zahl nachzuweisen.

Daneben kommen auch einzelne aberrante Formen Yor,

wie das auf Taf. XYI, Fig. 1, 2 u. 3 abgebildete Exemplar. Diese

Yarietat entfemt sich durch die sehr scharfe Auspragung und
tiefe Einsenkung des Sinus schon erheblich Yon der Grundform

der Athyrella Derbyi.

Die Hohe der Schale betragt 21 mm, die Breite 23 mm und
die Dicke 14 mm.

Die eine Yorliegende aberrante Form geht zweifellos iiber

die Variationsbreite Yon Athyrella Derbyi hinaus. Angesichts

der ZahleuYerhaltnisse des Yorliegenden Materials^) liegt ein

Fall Yon individueller Variation YOr; die Unterschiede haben

sich jedoch noch nicht zu einer konstanten Art Yerfestigt.

Hinsichtlich der auBeren Formenahnlichkeit finden sich

KonYergenzformen noch bei mehreren bekannten Gattungen.

Vorkommen der Athyrella Derbyi Waagen var. Eoxanae

Renz: im obersten ProductuskslV Yon Warcha im indischen

Salzgebirge. Breslauer Universitats-Museum.

Athyrella grandis Damdson var, protelaimUis Renz (noY.Yar.).

Taf. XVII, Fig. 8, 9, 10 u. 11.

Die neue Yarietat bildet, wie schon ihr Name andeutet,

hinsichtlich ihrer Schalengestalt eine Zwischenform zwischen

*) Ein Stuck der Yarietat gegenuber dem Massen vorkommen der
ubrigen Athyrellen.
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den Typen der Athyrella grandis Davidson und der Gruppe der

Athijris protea Abich aus der Dyas von Djulfa in Hocharmenien.

Es ist unter den ungezahlten Stiicken Athyrella grandis das

einzige Exemplar, das auch auf der Dorsalklappe eine aus-

gepragte mediane Einsenkung (Mediansiniis) aufweist, die dem
scharfen Sinus der groBen Klappe gegeniiberliegt. In diesem

Merkmal zeigt die Varietat besondere Ahnlichkeit mit Athyris

Abichi (Frech und Arthaber: liber das Palaeozoikum in

Hocharmenien und Persien. Beitrage zur Palaontologie und
Geologie Osterreich-Ungarns und des Orients 1900, Bd. XII,

Taf. 22, Fig. 11). — Sonst lassen sich aber bei der neuen

Yarietat keine weiteren Unterschiede gegeniiber Athyrella grandis

feststellen, namentlicb ist auch die Einkriimmung des Schnabels

und die gleichmaBige Schalenstruktur vollstandig iiberein-

stimmend.

Die Schalen-Konvergenz mit Angehorigen der Gruppe der

Athyris protea bezieht sich daher lediglich auf die auBere

Formenahnlichkeit, die innere Organisation dervorliegenden neuen

Yarietat von Athyrella grandis und der Athyris protea ist, wie

bereits oben erwahnt, ganzlich verschieden.

Yorkommen der Athyrella grandis Day. var. proteisimilis

Renz: im obersten Prorfwc^w^kalk von Warcha im indischen

Salzgebirge. Sammlung des Geologischen Instituts der Universitat

Breslau.

Gattung Strophalosia King.

Untergattung Aulosteges Helmersen.

Aulosteges Wangenhehni Yerneuil.

Taf. XVIII, Fig. 1, 2, 3, 4 u. 5.

1845. Orthis Wangenheimi Yerneuil: Paleont. de la Russie

S. 194. T. 11, F. 5.

1853. Aulosteges Wangenheimi Davidson: Brit. foss.

Brachiopoda I, S. 116. T. 9, F. 212—216.
1862. Aulosteges Dalhousi Davidson: Quart. Journ. Geol.

Soc. London Yol. 18, S. 33. T. 2, F. 7.

1863. Aulosteges Dalhousi Koninck: Foss. paleoz. de I'Inde

S. 41. T. 12, F. 7.

1885. Aulosteges Wangenheimi Tschernyschew: Der per-

mische Kalkstein im Gouvernement Kostroma, St. Petersburg

1885, S. 32. T. 18, F. 39.

1887. Aulosteges Dalhousi Waagen: Salt Range Fossils

Yol. I, Eroductus limestone fossils, Calcutta 1887, S. 662.

T. 63, F. 1.

40*
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1894. Aulosteges Wangenheimi Netschajew: Fauna der

perm. Ablagerungen des ostl. Teils des europ. Eufilands.

1892. Aulosteges Wangenheimi Hali.^): Brachiojwdal^ S. 319.

T. XYII, F. 47—49.
Der Yergleich von mehreren gut erhaltenen Exemplaren^)

der Untergattung Aulosteges aus dem mittleren Productus^alY

des in disclien Salzgebirges (Zone des Xenodiscus carbonarius),

die Waagen unter dem Namen Aulosteges Dalhousi be-

schreibt, mit Exemplaren Ton Aulosteges Wangenheimi Verneuil

aus dem russischen Perm (von verscMedenen Fundpunkten)

zeigte, da6 sicb die indischen und die russischen Formen
auBerst nabestehen. Es scbeint, da6 die dem indiscben Meere

entstammenden Stiicke im allgemeinen groBer sind, als die

des borealen Binnenmeeres. Der Unterscbied ist nicbt groBer

als der, der bei beute lebenden Arten der Nord- und Ostsee

zu beobacbten ist.

Zwei kleinere, wohl junge indiscbe Exemplare stimmen

iibrigens vollstandig mit den russischen iiberein. "Waagen

bemerkt^) indessen selbst, daB Aulosteges Dalhousi Waagen und
Aulosteges Wangenheimi Yerneuil eventuell nur geographische

Yarietaten sind; es war ihm bei dem schlechten Material, das

er zur Yerfiigung hatte, jedoch nicbt moglich, diese Frage

weiter zu entscheiden.

Wollte man gerade bei dieser Grnppe jede Nuance durch

die Namensgebung zum Ausdruck bringen, so miiBte icb fiir jeden

Aulosteges^ der mir bisher durch die Hande gegangen ist, eine

besondere Art oder Yarietat aufstellen. Es diirfte sich daher

empfehlen, bei dieser Gattung oder vielmehr Untergattung mit

ihren rauhen, unregelmaBig gebauten Schalen die Yariations-

breite etwas weiter auszudehnen.

Auch F. Frech fiihrte bereits an, daB namentlich die Aus-

bildung der hohenArea von^w/osfe^esmannigfachen Schwankungen
unterliegt. Bei Aidosteges Wangenheimi ist besonders die Areal-

hohe, aber auch ihre Biegung, bezw. die Umbiegung der Wirbel-

spitze sebr veranderlich, so daB diesem Merkmal kaum ein

Trennungswert fiir die Systematik zugeschrieben werden kann.

F. Frech bildet (China Y, Taf. 20, Fig. 5a—c) 3 Querschnitte

von verschiedenen Exemplaren des Aulosteges Wangenheimi ab,

bei denen die Hohe der Area stark variiert.

Die Abbildung 49 von Hall ist eine Kopie nach Davidson.
') Die vorliegenden Stiicke sind weitaus besser erhalten, als die

von KoNiNCK und Waagen beschriebenen und abgebildeten Originale.

2) Waagen: Salt Range Fossils. Band I. Prof/w('/?y.« limestone Fossils.

Palaeontologia indica S. 663.
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Die mir vorliegenden Stiicke dieser seltenen, fiir die Dyas
charakteristischen Brachiopoden entstammen dem mittleren

ProductuslsiSil^ (Zone des Xenodiscus carbonarius) von Yirgal,

Kopariwalli, Chideru und Jabi.

Aulosteges Medlicottianus Waagen.

Salt Range Fossils. Vol. I, S. 663. Taf. 62, Fig. 1—4,

und

Aulosteges gigas Netschajew^).

Fauna der perm'. Ablagerungen des ostlichen Rufilands,

1894, S. 155. Taf. 3, Fig. 1—3.
Aulosteges Medlicottianus Waagen und Aulosteges gigas

Netschajew zeigen zwar ebenfalls grofie Ahnlichkeit ; es konnten

jedoch folgende Yerschiedenheiten zwischen einem sehr schon

erhaltenen Exemplar des Aulosteges gigas Netschajew aus dem
russischen Zechstein yon Gorodischtsche (Breslauer Museum)
und den WAAOENSchen Abbildungen des Aulosteges Medlicotti-

anus'^) festgestellt werden. Aulosteges gigas Netschajew besitzt

eine hohere, etwas gekriimmte Area. Ob die h^i Aulosteges gigas

beobachtete Teilung in einen yertikal und horizontal gestreiften

Abschnitt auch bei der alteren, nahe verwandten Form wieder-

kehrt, konnte wegen der ungiinstigen Erhaltung dieser letzteren

nicht festgestellt werden. Ferner Aulosteges ^i^/as Netschajew
in der Brachialklappe ein langeres Septum als Aulosteges

Medlicottianus Waagen.
Die fiir die Dyas bezeichnende Gattung Aulosteges ist im

dyadischen Weltmeer (Salt Range) zu Hause und besitzt dort

einen alteren und einen jiingeren Vertreter. Von dem ersteren

[Aulosteges Medlicottianus) ist ein Nachkomme im russischen

Zechstein vorhanden {Aulosteges gigas). Die jiingere Form
{Aulosteges Wangenheimi) kommt gleichzeitig im Ozean und im
Binnenmeer vor. Sie erreicht im ersteren bedeutendere Dimen-
sionen, im letzteren groBere Haufigkeit.

Zum Schlusse dieser Abhandlung ist es mir eine angenehme
Pflicht, noch denjenigen Herren zu danken, die ihre Ausfiihrung

gefordert haben. Ich danke Herrn F. Frecii in Breslau fiir

') Nach F. Frech sind zwischen Aidosteges gigas Netschajew und
Aulosteges poyangensis Kaysbr nur Varietatenunterschiede vorhanden
{Aulosteges poyangensis Kayser var. gigas Netschajew).

2) Waagen: Salt Range Fossils. Band I, Productus limestone
Fossils. Palaeontologia indica, Taf. 62, Fig. 1—4.
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die Uberlassung des hier beschriebenen indischen Materials

aus den Sammlungen des Breslauer Museums, sowie fiir seine

wertvollen Ratschlage, Herrn L. Milch in Greifswald fiir die

giitige Bestimmung der Eruptivgesteine, Herrn Dyhrenfurth
in Breslau fiir die freundlicbe Unterstiitzung bei der Be-

arbeitung meiner karbonischeu Foraminiferen und Herrn

L. V. LoczY in Budapest fiir Ilbersendung Ton Vergleichsmaterial.

Manuskript eingegangen am 5. Juni 1912.]



Erklarung zu Tafel XIT.

Fig. 1, 2, 3, Leukadiella Helenas Renz aus dem oberen Lias von

Anavrysada auf Leukas. In doppelter VergroBerung. S. 587.

Fig, 4. Hildoceras Nausikaae Renz aus dem oberen Lias der Pagania-

Halbinsel an der epirotischen Festlandskiiste gegeniiber von

Korfu. Etwa doppelt vergroBert. S. 607.

Fig. 5 u. 6. Frechiella Achillei Renz aus dem oberen Lias zwischen

Kata'ito und Mursia in Epirus. Nach dem Original verdoppelt.

S. 594.

Fig. 7 u. 8. Paroniceras sternale Bdch aus dem oberen Lias von

Anavrysada auf Leukas. Natiirliche GroBe. S. 603.

Samtliche Originale sind Eigentum des Verfassers (Privatsammlung

C. Renz). Die samtlichen Animoniten sind als Steinkeme erhalten.
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Erklarung za Tafel XV.

Fig. 1 u. 2. Hildoceras comense Buck var. Alkinoi Renz aus dem
Oberlias von Palaeospita auf Korfii. In doppelter Ver-

groCerung. Steinkern. S. 612.

Fig. 3. Paroniceras lusitanicum Renz aus den Capricorn us-Schichten

der Serra d'El Rei in Portugal. Doppelt vergroBert. S. 605.

Fig. 4. Frechiella Rammerkm'ensis Stolley aus dem Oberlias von Silvan

in Portugal. Natiirliche GroBe. S. 596.

Fig. 5, Paroniceras sternale Bdch aus den Capricornus-Schichten der

Serra d'El Rei in Portugal. Doppelt vergr5ssert. S. 603.

Fig. 6 u. 7. Paroniceras Telemachi Renz aus dem Oberlias von Aveyron

(Bosc). S. 603.

Fig. 8. Hildoceras erbaense Hauer var. acarnanica Renz. (Ubergangs-

form zwischen Rild. erbaense und Hild. Lilli^))., Steinkern aus

dem Oberlias an dem Wege Zavista- Aetos in Akarnanien.

Natiirliche GroBe. S. 615.

Fig. 9. Hildoceras erbaense Hauer aus dem Oberlias von Perithia auf

Korfu. Steinkern in natiirlicher GroBe. S. 615.

Die Originale der Fig. 3 u. 5 liegen in Lissabon im Museum des

Commissao do Servi(?o Geologico; das Original der Fig. 6 u. 7 gehort

der Breslauer Sammlung an; die griechischen Originale liegen ia der

Privatsammlung von Carl Renz.

^) Die periodischen Einschniirungen sind weniger stark ausgepragt,

als bei dem Typus des Hildoceras erbaense Hauer.
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Erklarung zu Tafel XVI.

Fig. 1, 2 u. 3. Athyrella Derhyi Waagen var. Roxanae Renz aus dem
obersten Productuskalk von Warcha im indischen Salzgebirge.

Natiirliche GroBe. S. 626.

Fig. 4. Athyrella hybrida Waagen aus dem oberen Productuskalk von

Chideru im indischen Salzgebirge. Doppelt vergrossert. S. 623.

Fig. 5 u. 6. Athyrella Derbyi Waagen aus dem obersten Productuskalk

von Virgal im indischen Salzgebirge. I'/jfach vergroBert.

Innenansicht der Ventralschale; Fig. 6 etwa in der Langs-

achse der groBen Klappe orientiert. S. 623.

Fig. 7. Hildoceras erbaense Hader aus dem Oberlias der Pagania-Halb-

insel in Epirus. Steinkern in natiirlicher GroBe. S. 608.

Die indischen Originale gehoren der Breslauer Universitatssammlung

an; die griechischen der Privatsammlung des Verfassers.









Erklamngr zu Tafel XVll.

Fig. 1, 2, 3 u. 4. Reticularia Frechi Remz aus dem mittleren Productus-

kalk (Zone des Xenodiscus carbonarius) von Virgal in der

indischen Salzkette. S. 617.

Fig. 5. Athyrella fusi/ormis Waagen aus dem oberen Productuskalk

von Chideru im indischen Salzgebirge. Natiirl. GroBe. S. 621.

Fig. 6. Athyrella Derbyi Waagen aus dem oberen Productuskalk von

Jabi im indischen Salzgebirge. Natiirliche GroBe. S. 621.

Fig. 7. Athyrella grandis Davidson aus dem mittleren Productuskalk

von Warcha. Salt-Rauge. Natiirliche GroBe. S. 621.

Fig. 8, 9, 10 u. 11. Athyrella grandis Davidson var. proteisimilis Renz

aus dem oberen Productuskalk von "Warcha im indischen

Salzgebirge. Natiirliche GroBe. S. 626.

Die Originale liegen im Breslauer Universitats-Museum.
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Erklarun^ zu Tafel XVIII.

1, 2 u. 3. Aulosteges Wangenheimi Verneuil aus dem mittleren

Productuskalk (Zone des Xenodiscus carbonarius) von Virgal,

Salt-Range. S. 627.

4 u. 5. Aulosteges Wa?ige?iheimi Verneuil aus dem mittleren Pro-

ductuskalk (Zone des Xenodiscus carbonarius) von Chideru,

Salt-Range. S. 627.

6. Atliyrella minuta Waagen aus dem oberen Productuskalk von

Jabi (Salt-Range). Etwa lYj^ach vergroBert. Innenansicht

der Stielklappe. S. 623.

Die Originale befinden sich im Breslauer Universitats-Museum.




