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lyptocrinus ex aff. rosaceus in dem grauen Crinoidenkalk, Rhipi-

docrinus alpinus und Hexacrinus Freeh i in dem roten Crinoiden-

kalk, wahrend Hexacrinus Rosthorni an alien drei Fundorten

gesanimelt wurde.

Da Frech aus anderen Griinden das Alter des Riffvor-

kommens bei Vellach als jiingeres Unterdevon gleich Gl von

Bohmen gedeutet hat, bildet die Bestimmung der Crinoiden-

kelche eine weitere Stiitze fur diese Anschauung.

Bemerkenswert sind die bedeutenden Dimensionen, die die

Kelche des grofleren Teiles der beschriebenen Art erreichen.

Sie iibertreffen bei weitem die entsprechenden mitteldevonischen

meistens in der Eifel vorkommenden Nachfolger derselben Gat-

tungen. Nur Eucalyptocrinus ex aff. rosaceo und Hexacrinus

Rosthorni bilden in dieser Hinsicht eine Ausnahme. Dieser

Groflenunterschied ist wohl darauf zuruckzufuhren, daJ3 die Eifler

Arten in dem schlammigen Wasser der Crinoidenschicht lebten,

wahrend die karnischen bzw. Karntner Formen in einem fast

chemisch reinen Kalk vorkommen. Dafl fur festgewachsene

Meerestiere wie Korallen und Crinoiden die Lebensbedingungen

im reinen Wasser im allgemeinen giinstiger sind als in schlamm-

getriibten Meeresteilen, ist eine aus der Gegenwart bekannte

Tatsache.

Manuskript eingegangen am 24. November 1913.]

IV. Korallen und Stromatoporoiden.

Von Herrn John K. Charlesworth.

(Hierza Tafel XXX-XXXIV.)

Einleitung.

Die folgende Arbeit iiber die Korallen bildet den SchluB

der Beschreibung der unterdevonischen Fauna der Ostalpen,

die yon Frech 1
) mit der Beschreibung der Crustaceen, Cepha-

lopoden, Gastropoden und Wurmer im Jahre 1894 begonnen

wurde und von Scupin 2
) mit der Beschreibung der Lamelli-

branchiaten und Brachiopoden, vom Verfasser mit der der Cri-

') Die Fauna des unterdevonischen Riffkalkes I. Diese Zeitschr.

46, 1894, S. 446, Taf. 30-37.
3
) Das Devon der Ostalpen IV. Die Fauna des unterdevonischen

Riffkalkes [I, 57, 1905, S. 91, Taf. 5, 6; 58, 1906, S. 213 Taf.

11-17.
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noiden fortgesetzt wurde. Herr Frech hat mir die Liebens-

wiirdigkeit erwiesen, sein gesamtes Korallenmaterial in freund-

lichster Weise zur Verfiigung zu stellen, um die Beschreibimg
der Fauna zum AbschluB zu bringen. Ich mochte ihm auch

an dieser Stelle dafiir meinen aufrichtigen Dank aussprechen.

Nach den Brachiopoden bilden die Korallen die zahlreichste

und wichtigste Tierklasse des karnischen Unterdevons. Leider

lieB der Erhaltungszustand oft viel zu wiinscben iibrig, so daB
Beobacbtungen iiber die Innenstruktur mittels Langs- und
Querschliffen, wo es angebracht gewesen ware, nicht immer er-

folgen konnten. Docb gestattet das Material in den meisten

Fallen, wenigstens einen SchlifT anzufertigen.

Samtliche Stiicke stammen von den Fundorten Wolayer
Thorl, Seekopf-Thorl, oberes Yalentin-Tal und Cellonkofel 1

).

Von den vier Fundorten befindet sich der PlockenpaB

ostlich des Cellonkofels, wahrend die Fundorte Wolayer Thorl,

Seekopf-Thorl und oberes Yalentin-Tal unmittelbar nebenein-

ander liegen. Der Cellonkofel ist dadurch wichtig, dafl die

vorliegenden Korallen die einzigen organischen Reste sind,

die hier uberhaupt gefunden wurden. Sie zeichnen sich durch

gute Struktur aus, wodurch die geringe Zahl der Exemplare
gewissermafien ausgeglichen wird. Die Struktur ist bedeutend

besser als bei den weiter westlich aufgesammelten Stticken.

Wesentliche Unterschiede wurden nicht beobachtet, so da£

der Zusammenhang mit dem westlichen Teil des Hochgebirgs-

kammes sicher steht. Von den vier genannten Fundorten hat

sich das Wolayer Thorl bei weitem als das reichhaltigste,

sowohl in bezug auf Artenreichtum wie Zahl der Exemplare,

erwiesen.

Die verschiedenen Spezies treten in sehr verschiedener

Haufigkeit auf. Mehrere Arten sind nur durch einzelne Exem-
plare vertreten, wahrend andere, wie Aspasniophyllum ligeriense

Barrois, Favosites Goldfussi M. Edw. et Haime und Heliolites

celloniensix n. sp. in verhaltnismafiig grower Zahl vorliegen.

Unter den Tetracorallen iiberwiegen die Cyathophyllen und
unter den Tabulaten die Favositen bei weitem, sowohl in bezug

auf die Zahl der Exemplare wie auf Artenreichtum.

J

) Ich behalte die von Frech und dem osterreichischen General-

stab gegebenen Namen bei. Es ist moglich oder wahrscheinlich , daB
die abweichenden Bezeichnungen, die Gteyer angewandt hat, dem Sprach-

gebrauch besser entsprechen, aber die osterreichischen Generalstabskarten

liefern eine bessere Grundlage als Nachfragen bei Jagern und Hirten.

Vor allem muB aber eine Einheitlichkeit der Namengebung mit den
schon erschienenen Teilen erstrebt werden.
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In den Karnischen Alpen sind die Vorkominen, die in

tonigem Kalk lagern, am besten erhalten, so im Yalentin-Tal

und am Cellonkofel. In den Kalken des Wolayer Thorl, die

ganz ahnlich aussehen, herrscht eine rein kalkige Beschaffenheit

wie bei Konieprus in Bohmen yor. Die Erhaltung der Struktur

ist infolgedessen sehr ungiinstig. Nur das groBe Aspasmophyllum

mit seinen sehr kraftigen Septen ist stets sehr gut unterscheidbar.

Die Mannigfaltigkeit der Arten ist im groBen und ganzen

groBer als im Konieprus. Dabei ist aber zu beriicksichtigen,

daB die bohmischen Vorkommen aus einem in regelmaBigem

Betrieb stehenden Steinbruch stammen, Yvahrend die karnischen

Stiicke zur Zeit der FRECHschen Aufnahme in einem durcn Unter-

kunftshijtte noch nicht erschlossenen Hochgebirge gesammelt

wurden. Es geht wohl aus alledem hervor, daB die feinen und
leicht zerstorbaren Formen in den Alpen besser erhalten waren.

Beschreibung der Arten.

Zoantharia.

Tetracoralla.

Inexpleta.

Cyathaxonidae.

Petraia Munster.

Petraia confinensis n. sp.

Diese Art ist die kleinste und zierlichste aller der in den

unterdevonischen Schichten der Karnischen Alpen vorkommenden
Korallenexemplare.

Die Koralle ist einfach und frei. Die Theca ist deutlich

entwickelt, Thecalgebilde konnten aber nicht beobachtet werden.

Der Kelch selbst ist anscheinend sehr tief. Der grofite Durch-

messer betragt 8 mm. Da alle vorliegenden, angeschliffenen

Korallen unvollkommen sind, obwohl sie sich gewissermaBen

gegenseitig erganzen, wurde eine groBere Lange als 1 cm nicht

beobachtet.

Die undeutlich fiederstellig angeordneten Septen sind wohl-

entwickelt, ungefahr 22 an der Zahl und gleichmaBig lang.

Ausnahmsweise ist eine symmetrische Anordnung der Septen

erkennbar, erstens dadurch, daB zu beiden Seiten des Haupt-

septums ein kleines Septum auftritt, zweitens dadurch, daB die

Septen in den zwei Gegenquadranten zu beiden Seiten des

Gegenseptums biindelformig in der Mitte miteinander verwachsen

sind. Eine Columelle fehlt.
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Abnlicb wie Kunth 1

) es bei Petraia radiata Munster
und Kvysee. 2

) bei Petraia undulata A. Romer beobacbtet

tab en, treten bei der karniscben Art zwiscben den Seitenflacben

der Septen im Langsscbnitt sebr kurze, sicb nur wenig erbe-

bende Querleisten auf, die eine Art Kerbung der Septen be-

dingen. Die angescbliffene Flacbe der abgebildeten Koralle

scbneidet diese ziemlicb tief, namlicb in der Nabe der Kelcb-

spitze, so daB die Septen fast bis zur Mitte reicben.

Die Art unterscbeidet sicb von den anderen bekannten

Formen durcb den geringen Durcbmesser und die dadurcb be-

dingte kleine Septenzabl, vor allem aber durcb die oben be-

scbriebene Anordnung der Septen, die von der der anderen

bekannten Arten der Gattung ganzlicb abweicbt.

Die Inexpleta, welcbe iiberbaupt nicbt zablreicb auftreten,

sind im Unterdevon besonders diirftig entwickelt. Es bandelt

sicb nur um die folgenden Arten:

Petraia undulata A. Roemer 3
)
(Harz)

„ similans Pocta 4
)
(Bobmen)

„ betula Pocta 5
)
(Bobmen G-l)

Microcyclus simplex Sandberger 6
)

"~ Hadropliyllum conicum Barrois 7

)
(Asturien, Zone de Ferrones)

Palaeocyclus ellipticus Sandberger 8
)

Combophyllum germanicum Frech 9
)

„ Leonense M. Edw. et Haime (Barrois 10
),
Asturien,

Zone d'Arnao)

^ Combophyllum Osismorum M. Edw. et Haime 11
) (Brest)

„ obtusum Sandberger 12
).

Yorkommen: Eine kleine Platte mit mebreren, angescbliffenen

Korallenbrucbstiicken aus dem scbwarzen Kalke des Unter-

devons des Cellonkofels, Plockenpass.

3

) Diese Zeitschr. 1870, 22, S. 37.
2
) Die alteste Fauna des Harzes. Abhandl. zur Spezialkarte von

PreuBen usw., 2, Heft 4, 1878, S. 232, Taf. 33, Fig. 3.

3
) Strephodes undulatum, Beitr. zur Kenntnis des Harzgebirges III,

S. 2, Taf. 1, Fig. 3, 1855.

*) a. a. 0. Silur-Systcme S. 208, Taf. 113.
s
) a. a. 0. S. 204, Taf. 68, 112.

6
) Uber die Entwickelung d. unt. Abteilung d. devoniscben Systems

in Nassau, 1889, S. 101, Taf. 2, Fig. 2, 2a.
7
) a. a. 0. Terrains Anciens S. 194 Taf. 7, Fig. 1.

8
) a. a. 0. S. 102 Taf. 2, Fig. 3, 3a.

9
) Geologie der Umgebung von Haiger. Abhandl. z. geol. Spez.-

Karte v. PreuBen 8, Heft 4, S. 35, Taf. 3, Fig. 6.

,0
) a. a 0. S. 195.

») Polyp.'foss. S. 359, Taf. 2, Fig. 2.
12

) a. a. 0. S. 101, Taf. 2, Fig. 1.
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Expleta.

Zaphrentidae.

Amplexus Sow.

Amplexus sp. indet. ex. aff. irregularis Kayser.

Die Koralle ist einfach und cylindrisch. Bei eineni grofiten

Durchniesser, der zwischen 15 und 23 mm schwankt, erreiclit

die Koralle bei abgebrochenen Stiicken eine Lange yon etwa

23 mm.
Ein Querschnitt zeigt die rudimentaren , aufierst kurzen

Septen, deren Zahl zwischen 56 und 80 schwankt. Bei einem

Exemplar alternieren die Septen ziemlich deutlich ; die der

zweiten Ordnung sind auflerst kurz, manchmal sogar kaum zn

erkennen. Bei anderen Exemplaren aber sind alle Septen

gleich lang und auf Septalfurchen der Theca festzustellen.

Septalleisten fehlen ganzlich. Die Aufienwand ist mit den,

den Septen entsprechenden Linien sehr deutlich langsgestreift,

deren regelmafiige Abstande etwa 1 mm betragen. Sie laufen

gerade und vertikal, werden aber von Querleisten nicht gekreuzt.

In auBerer Gestalt und Hauptmerkmalen ahneln diese

Stiicke dem Amplexus irregularis Kayser 1
). Doch liiflt der Er-

haltungszustand gar nichts Definitives uber ihre Zusammen-
gehorigkeit aussagen.

Yorkommen: Unterdeyon des Seekopf Thorl.

Amplexus Frechi n. sp.

Der Durchniesser der mir Yorliegeuden Bruchstiicke be-

tragt etwa 10— 15 mm, die groBte Lange etwa 3,5 cm. Die

Korallen sind cylindrisch mit langsgestreifter AuBenwand. Die

Theca ist ziemlich kraftig und folglich erscheinen die Langs-

streifen erst bei begonnener Verwitterung.

Auf einem kreisrunden Querschliff erkennt man die kurzen

Septen, deren Lange etwas iiber die Halfte des Kelchradius

betragt und fur Amplexus also relativ lang ist.

Das Endothecalgebilde besteht ausschlieBlich aus Boden,

die den ganzen Innenraum von Wand zu Wand durchsetzen.

Sie sind verschieden gestaltet, meistens flach, seltener nach

unten konvex. Auch kommen kleine, accessorische Lamellen

vor. Die Boden sind im Langsschliff in der Mitte horizontal,

an den Randern meist etwas aufwarts gebogen. Auf diese pflegen

in geringem Abstand ein oder zwei kleine accessorische Boden
zu folgen, die sich mit unregelmafiig flach oder nach oben ge-

') Diese Zeitschr. 1872, 24, S. 691, Taf. 27, Fig. 7.
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kurvten Bogen von cler Wand her auf den ersteren legen,

so dafi sie die langen Boden meist etwa in der Mitte beriihren.

In einem groflen Abstand von etwa 3—4 mm folgen iiber diesen

unregelmaBige, neue Boden, an denen sich abermals unregel-

mafiige, gebogene, accessorische anlegen.

Die Septen losen sich im excentrischen Tangentialschliff in

sehr deutlich entwickelte Septaldornen auf, die ebenso wie

der Querschliff eine zweiteilige Anordnung der Septen erkennen

lassen.

Die Stiicke sind mit Amplexus Jiercynicus A. Roemee 1
) am

nachsten verwandt, besitzen aber bedeutend langere Septen.

Vorkommen: Aus dem Unterdevon von VVolayer Thorl

und Cellonkofel.

Aspasmophyllum F. Roemee.

.
' Syn. Pselophyllum Barrande. Mucophyllum Etheridge3

).

Die Hauptmerkmale der Gattung Aspasmophyllum wurden

bereits von F. Roemee 3
) bei der auf "Crinoiden aufgewachsenen,

mitteldevonischen Art Aspasmophyllum philocrinum beobachtetf

Spater wurde die Gattung von Feech 4
) auf Grund von Unter-

suchungen iiber neues Material naher definiert und ihre nahe

Yerwandtschaft mit Zaphrentis nachgewiesen. Yon Zaphrentis

unterscheidet sich die Gattung dadurch, daB die Septen sich

menials in der Mitte vereinigen, von Amplexus dagegen durch

grofiere Lange und Ausdehnung der Septen, von beiden

Gattungen dadurch, daft in den echten Septen Septaldornen

vollkommen yersclrwinden. Die Gattung erreicht ihre Haupt-

entwicklung und Yerbreitung im Unterdevon (Westfrankreich,

Bohinen, Karnische Alpen und Neu- Siidwales). Das mittel-

devonische Aspasmophyllum philocrinum ist als ein verkiammerter

Auslaufer anzusehen.

Aspasmophyllum Ugeriense Baeeois.

1889 Zaphrentis Ugeriensis Barrois, Fauna d' Erbray, S. 52, Tafel 3,

Fig. 1.

1894 Aspasmophyllum bohemicum Frecji, Karnische Alpen S. 255.

1902 Pselophyllum bohemicum Barrande, Systeme Silurien du Centre de

la Boheme. Bd. VIII, Teil II, S. 82, Tafel 29-34, 103,109.

l

) Amplexus hercynicus var. aculeatus A. Roemer, Harz, 111, S. 133,

Taf. 19, Fig. 12.
3
) a. a. 0. S. 11, Taf. 34.

3
) Yerhandl. Schles. Ges. f. vaterl. Kultur S. 184; ansfiihrlicher id

Lethaea palaeoz. S. 376.
4
) Cyathophylliden und Zaphrentiden des rheinischen Mitteldevous

S. 102.
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Die vorliegende Art ist die grotfte der Einzelkorallen des

Unterdevon. Die GroBenverhaltnisse der einzelnen Kelche

sind sehr verschieden, der Durchmesser betragt 1,7 cm bis

8,5 cm.

Die Koralle ist einfach und subcylindrisch. Die scheinbar

dunne Theca ist bei fast samtlichen Exemplaren durch Ver-

witterung entfernt. Die Thecalstreifen verlaufen vertikal und paral-

lel und besitzen im oberen Teil der Koralle eine Breite von ca.

2 mm; nach unten verschmalern sie sich unmerklich.

Der Innenraum ist mit parallel gestellten, kraftigen, ur-

spriingiich gedrangten Boden erfiillt; die letzteren sind meistens

nicht gut erhalten, sondern durch den grobkrystallisierten

Kalkspat zerbrochen. Der Abstand der einzelnen Boden be-

tragt etwa 1 mm. Der Kelch selbst ist nur bei einem Exemplar
erhalten, er ist ziemlich tief und besitzt, der Gestalt der hori-

zontalen Boden entsprechend, einen flacben Boden und steil

abfallende Wande. Auf dem Kelchrande erscheinen die Septen

als breite, gerundete, durcb schmale Furchen getrennte Leisten.

Die Septen, 28 + 28 bis 38 + 38 an der Zahl, sind sehr dick —
etwa 2 mm — , auf das auBere 1/3 bis 2/3 des Innern be-

schrankt. Sie enden stumpf und der centrale Teil der Koralle

ist lediglich von den Boden eingenommen. Die Septen alternieren,

dock ist ihr Langenunterscbied sehr unbedeutend. Sie zeigen

an einem einzigen Scbliff, der die gute Erhaltung erkennen

lafit, eine facherformige Anordnung ibrer inneren Elemente; die

Seitenflacben aber sind vollig glatt.

AspasmopJiyllum ligeriense wurde zuerst von Bareois als

Zaphrentis beschrieben, obne dai3 er die Beziehungen zu der

auBerlich abweicbenden, innerlicb aber iibereinstimmenden,

mitteldevoniscben Art gefunden batte. Auf die Zusammenge-
borigkeit beider wies Frech 1

) in einer Notiz hin. Die Selb-

standigkeit des Gattungstypus wurde auch von Pocta erkannt,

der diese zwischen Amplexus und Zaphrentis stebende Gattung

als Pselophyllum in dem posthumen Werk Barrandes abge-

bildet bat.

Pseloplnjllum bohemicum, von welcbem einige Stiicke aus

dem Unterdevon von Bohmen zum Yergleicb vorliegen, stimmt

mit den karniscben Stiicken gut uberein. Der Unterscbied

zwiscben AspasmopJiyllum philocrinum und Pselophyllum bzw.

AspasmopJiyllum ligeriense bestebt lediglich darin, daB Aspasmo-

pJiyllum pJiilocrinum eine niedrige und daher mit wenigen Boden
versehene Art, AspasmopJiyllum ligeriense dagen eine subcylindriscbe

l
) Karnische Alpen S. 255.

Zeitschr. d. D. Geol. Ges. 1914. 23
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Form und infolgedessen niit zahlreichen Boden verselien ist.

Dieser Wachstumsunterschied geniigt nicht zur Begriindung

einer selbstandigen Gattung, umsomehr, als die Identitat von
Paelophyllum bohemicum und Aspasmophyllum ligeriense keinem
Zweifel unterliegt. Auch Mucophyllum Ethekidge aus dem
australischen Devon ist ident mit dieser Gattung.

CoelophyUum eurycalyx Weissermel 1

) aus dem Silurge-

schiebe OstpreuBens zeigt eine auffallende Ahnlichkeit mit der

beschriebenen Art, unterscheidet sich aber durch die bedeutend

schwachere Entwicklung der Septen. Danach diirfte vielleicht

CoelopliyUum eurycalyx als Vorlaufer von Aspasmophyllum an-

gesehen werden.

Vorkommen: Aus dem weiBen und dem sch*varzen Kalk
des Unterdevon von Wolayer Thorl. Die Art kommt auch in

der F2-Zone von Bohmen und der gleichaltrigen Blanc Calcaire

d'Erbray vor. Untersucht wurden 26 Stiicke aus den Karnischen

Alpen und 4 aus Bobmen.

Zaphrentis Rafinesque et Clifford.

Syn. Caninia Michelin.

Zaphrentis alpina n. sp.

Langste Achse der Ellipse . . 35 mm 25 mm
Kiirzeste Achse der Ellipse . . 24 mm 20 mm.
Die Hohe der zwei mir vorliegenden, unvollkommenen

Exemplare betragt in beiden Fallen, nach Anfertigung eines

Querschnittes, ca. 20 mm.
Da die Stiicke elliptisch sind, macht sich eine Symmetric

bemerkbar, indem unter den beiden Septen, die den groBten

Durchmesser bilden, das Hauptseptum langer und das Gegen-

septum kiirzer als die ubrigen Septen sind. Die anderen Septen

nehmen der Reihe nach von dem kleinsten bis zum groBten

Septum allmahlich an GroBe zu, eine Anordnung, die auch bei

Menophyllum tenuimarginatum M. Edw. et Haime 2
) recht klar zum

Ausdruck gelangt. Folglich reichen die Septen in einer Kelch-

hiilfte fast bis zur Mitte, in der anderen sind sie nur sehr kurz

entwickelt, von l

/3 zu l

jk des Kelchradius an Lange.

In der Halfte, wo die langeren Septen vorkommen, sind

wohlentwickelte Querleisten zwischen ihnen deutlich sichtbar.

In der anderen Halfte fehlen sie ganzlich. Bei einem Exemplar
verlaufen die Septen gerade, bei dem zweiten aber sind sie

regelmaBig nach rechts gebogen und erinnern sehr an Strepte-

l

) a. a. 0. S. 635, Taf. 50, Fig. 8-9; Taf. 51, Fig. 1.

a
) Polyp, foss. S. 348, Taf. 3, Fig. 1, la.
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lasma. Dafl es sich bei diesem Exemplar urn Zaphrentis und

nicht Streptelasma handelt, wurde durch eine angeschliffene

Flache weiter unten bewiesen, wo die Septen keine Spur von

Drehung zeigten.

Sehr charakteristisch ist die auBerst dicke Theca, die sich

im Querschliff als ein ausgepragter Rand bemerkbar macht.

Hier sind die Septen fast Yollstandig obliteriert und nur mit

Muhe zu sehen. Doch eine genaue ITntersuchung ergibt das

Vorhandensein der diinnen Septen erster und zweiter Ordnung,

von denen die letzteren nur sehr wenig in das Kelchinnere

hineinragen. Ihre Zahl betragt bei dem groflten Stuck 38 + 38,

bei dem kleineren 34 + 34.

Ein Langsschliff zeigt die wohlentwickelten, auflerst dicht-

gedrangten Boden, die den ganzen Raum von "Wand zu Wand
durchkreuzen. Sie sind durch den krystallisierten Kalkspat

zerbrochen odersehrunregelmaBiggebogen. Blasen fehlen ganzlich.

Von Cyathophyllum unterscheiden sich die beschriebenen

Stucke dadurch, dai3 peripherische Blasen vollkommen fehlen,

yon Amplexus dagegen durch grofiere Lange der Septen erster

Ordnung. Durch beide Merkmale erweisen sie ihre Zusammen-
gehorigkeit zu der Gattung Zaphrentis.

Diese Art laBt sich wegen der Anordnung der Septen und

der aufierst dicken Theca mit anderen Arten des Devon und
Silur nicht verwechseln.

Yorkommen: 2 Stucke aus dem UnterdeYOn des Cellon-

kofel-PlockenpaB.

Columnaria Dybowski.
Syn. Cyathophylloides Dybowski.

Columnaria symbiotica n. sp.

Der Stock ist aus dicht zusammenstehenden, cylindrischen,

subparallelen Kelchen zusammengesetzt, die je einen Durch-

messer Yon ca. 1 mm besitzen.

Im Querschliff sind die kreisformigen Kelche Yon sehr

diinnen Wanden umgrenzt, Yon denen die an mancher Stelle

sehr deutlich erkennbaren Septen ausgehen. Die letzteren sind

ca. 24 an der Zahl und erreichen den Mittelpunkt. Septen

zweiter Ordnung wurden nicht beobachtet. Die Sprossungs-

YOrgange sind in diesem Schliff besonders gut zu erkennen. Die

durch calycinale Sprossung entstehenden zwei Kelche sind erstens

Yon einer eigenen, zweitens von einer den beiden gemeinsamen

Wand umgrenzt, so daB die beiden Wande an mancher Stelle

sehr deutlich erkennbar sind. Abgesehen Yon dem Fehlen einer

dicken Theca ist ein Querschliff dieser Art vou dem des Cyatho-

phyllum syringoporoides n. sp. kaum zu unterscheiden.
23*
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Erst im Langsschliff sind die beiden Arten leicht zu trennen.

Wahrend perlschnurartige Blasen in der peripherischen Zone

bei Cyathophyllum syringoporoides auftreten, fehlen Blasen in den

yier yorliegenden Schliffen yon Columnaria symbiotica ganz-

lich. Infolgedessen yerlaufen die gedrangt stehenden Boden
yon Wand zu Wand. Sie sind im allgemeinen horizontal oder

bisweilen leicht nach unten konyex, niemals aber in den fur

Syringopora charakteristischen Trichtern eingesenkt, mit der

die Stiicke sehr leicht yerwechselt werd>en konnten. Die Wand
scheint durch eine dichte, schinale Stereoplasmazone innerlich

yerdickt zu sein.

Die Art ist aufierlich einer Syrmgopora-Art sehr ahnlich,

unterscheidet sich aber im inneren Bau durch das yollstandige

Fehlen der Querrohren und der trichterformigen Boden.
Yon der anderen, deyonischen Art der Gattung Columnaria

(Columnaria rhenana Frech 1

)), yon der ein Exemplar zum Ver-

gleich yorliegt und die im oberen Stringocephalenkalk yorkommt,

unterscheidet sich die in Rede stehende Art durch bedeutend

geringere GroBe — 1 mm statt 10 mm — und schwachere Ent-

wicklung oder ganzliches Fehlen der Septen zweiter Ordnung.

Durch den geringen Durchmesser diirfte sich das Fehlen der

Septen zweiter Ordnung leicht erklaren.

Von Columnaria fascicula Kutorga 2
) aus dem baltischen

Untersilur, yon dem ebenfalls mehrere Exemplare zum Yergleich

yorliegen, unterscheidet sich die beschriebene Art durch geringere

GroBe, horizontale Form der Boden und Fehlen der an Erido-

phyllum erinnernden, seitlichen Fortsatze.

Wenn das Vorkommen der unterdeyonischen Art die auf-

fallige Liicke zwischen den Formen des Mitteldevons und Unter-

silurs iiberbriickt, so bildet die Art keineswegs einen IJbergang

zwischen diesen Formen, yielmehr steht Columnaria fasciculus

der Columnaria rhenana yerhaltnismaBig sehr nahe, wahrend

Columnaria symbiotica eine etwas isolierte Stellung einnimmt.

Diese Isolierung beruht moglicherweise und wahrscheinlich dar-

auf, daB die kleinen Columnarta-Arteri friiher fiir Syringopora

gehalten wurden. Das gleiche gilt sehr wahrscheinlich auch

fiir die kleinen Cyathophyllum-Ayten, wie der Speciesname der

neuen, karnischen Art Cyathophyllum syringoporoides anzeigt.

Vorkommen: Mehrere Stiicke aus dem Unterdeyon des

Wolayer Thorl.

Cyathophylliden und Zaphrentiden S. 93, Taf. 3 (15), Fig. 19

und 19a.
2
) Dritter Beitrag zur Geologie RuBiands S. 41, Taf. 8, Fig. 6

:

Taf. 9, Fig. 4. Vgl. F. Roemer, Lethaea palaeozoica S. 340, Fig. 67.
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Cyathophyllidae.

Cyathophyllum Goldfuss.

Synonymie: Vgl. Frech, Cyathophylliden und Zaphrentiden des

deutschen Mitteldevons S. 53.

Unter Beriicksichtigung der yon Frech 1
) fur die mittel-

devonischen Cyathophylliden aufgestellten Gruppen verteilen sich

die beschriebenen, karnischen Species folgendermaBen

:

1. Gruppe des Cyathophyllum helianthoides Goldfuss.

Cyathophyllum helianthoides Goldfuss.

2. Gruppe des Cyathophyllum heterophyllum M. Edw. et H.

Cyathophyllum vermiculare Goldfuss mut. n. carnicum.

„ cf. heterophyllum M. Edw. et H.

„ cf. hallioides Frech.

» sp.

„ volaicum n. sp.

3. Gruppe des Cyathophyllum ceratites Goldfuss.

^ Cyathophyllum dianthus Goldfuss

„ alpinum n. sp.

„ n. sp. ex. aff. dianthus Goldfuss.

4. Gruppe des Cyathophyllum eaespitosum Goldfuss.

Cyathophyllum syringop oroides n. sp.

5. Gruppe des Cyathophyllum decorticatum Billings.

s~ Cyathophyllum macrocystis Frech.

6. Gruppe des Cyathophyllum helianthoides Goldfuss.

Cyathophyllum helianthoides Goldfuss.

1826 Cyathophyllum helianthoides Goldfuss (ex parte), Petr. Germ. I. S.

62, Taf. 20, Fig. 2a, b, d, e, g, h. (cet. excl.).

1850 Cyathophyllum helianthoides M. Edw. et Haime (ex parte), Polyp.

foss. des terr. paleoz. Taf. 8, Fig. 5 (hier die weitere Literatur).

1853 Cyathophyllum helianthoides M. Edw. et Haime (ex parte), Brit.

Foss. Cor. Taf. 51, Fig. 1.

1866 Astrodiscus helianthoides Ludwig, Korallen aus palaeolithischen

Formationen. Palaeontographica Bd. XIV, Taf. 58.

1881 Cyathophyllum helianthoides Quenstedt, PetrefaktenkundeDeutsch-
lands Bd. VI, S. 500, Taf. 160, Fig. 20, 21, 22.

1881 Cyathophyllum hypocrateriforme ibid. Taf. 161, Fig. 4.

1883 Cyathophyllum helianthoides F. Roemer, Lethaea palaeozoica S. 336,
Taf. 26, Fig. 5.

1883 ChyathophyUum ? helianthoides (Actinocystis ?) E. Schulz, Die
Eifelkalkmulde von Hillesheim (Jahrb. d. kgl. preuC. Landesanstalt

fur 1882 S. 82).

1886 Cyathophyllum helianthoides Frech, Die Cyathophylliden und
Zaphrentiden. S. 54, Taf. 4 (16), Fig. 5, 6, 7: Taf. 7 (19), Fig. 13,

13a.

') Die Korallenfauna des Oberdevons in Deutschland. Diese Zeit-

schrift 37, 1885, S. 26.
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Die Koralle ist einfach. Im Querschliff sind die verhaltnis-

maflig breiten Septen nahe dem Rande in ziemlich regelloser

Weise hin und her gebogen, so datf sie stellenweise nur durcli

ihre milchige Farbe von dem angrenzenden, ebenfalls unregel-

maBig angeordneten Blasengewebe zu unterscheiden sind. Im
Inneren des Schliffes aber verlaufen die Septen regelmafiig

radial. Im Zentrum erreichen sie den Mittelpunkt, vereinigen

sich jedoch nicht miteinander. Zwischen den Septen erscheinen

auf dem ganzen Querschliff die zahlreichen Blasen. Die Gestalt

der peripherischen Interseptalblasen ist auBerst imregelmaBig,

die der im Zentrum befindlichen bedeutend regelmaJ3iger. An
einigen Stellen verschwinden die Septen innerhalb der Blasen
in geringer Entfernung vom Rande. Die Septen zweiter Ordnung
sind 2

/3 so lang wie die Primarsepten. Die Zahl der Septen

betragt 36 4- 36. Ein Langsschliff konnte nicht angefertigt

werden.

Mit einem sehr viel groBeren Querschliff von Cyathophyllum

helianthoides Goldfuss aus der oberen Caiceolaschicht stimint

der karnische, der nur !

/4 des Durchmessers besitzt, in der

Struktur vollkommen uberein. Die geringe Grofie ist der einzige

Dnterschied zwischen den beiden Schliffen, doch finden sich in

gleich hohem Niveau der Eifel kleinere Formen. Bei der Ge-

ringfiigigkeit des GroJJenunterschiedes und der Diirftigkeit des

vorliegenden Materials diirfte von einer bestimmteren Bezeichnung

abgesehen werden.

Yorkommen: Das einzige Stuck ist lose gefunden und
stammt aus der Umgebung des Cellonkofels.

Ein groBes, vorliegendes Stuck von Cyathophyllum helian-

thoides, das von einem Alveolites sp. umwachsen ist, stammt

offenbar von der Spitze des Collinkofels, wo bekanntlich mittel-

devonische Korallen gesammelt worden sind, da es sich zweifel-

los um eine mitteldevonische Form handelt.

Gruppe des Cyathophyllum heterophylluni M. Edw. et Haime.

Cyathophyllum vermiculare Goldf. mut. n. carnkum.

Der Durchmesser betragt etwa 20 mm und die Hohe des

noch erhaltenen Teiles ca. 25 mm.
Die Koralle ist cylindrisch gestaltet und diirfte wahrschein-

lich eine ziemlich bedeutende Lauge erreicht haben. Die Stiicke

sind von einer ziemlich dicken Theca bekleidet, die mit ver-

tikalen. den Septen entsprechenden Streifen bedeckt ist. Diese

sind den Septen erster und zweiter Ordnung entsprechend, alter-

nierend stark und schwach entwickelt. Anwachsstreifen sind

undeutlich.
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Ein Querschliff stellt ein unregelmaBiges Netzwerk von zick-

zackformig verlaufenden Septen und geradlinigen, den Durch-

schnitten der Blasen entsprechenden Leisten dar. Die Septen

reichen bis zum Zentrum oder horen nur in der Nahe desselben

auf. Ihre Zahl betragt etwa 52.

Die auf den Langsstreifen der Theca erkennbare Teilung

der Septen in zwei Ordnungen ist im Querschnitt nicht zu

unterscheiden.

Die Endothecalgebilde gliedern sich im Langsschliff in

Blasen, Boden und eine schwach entwickelte Zwischenzone.

Die ausgedehnteste ist die auflere Blasenzone, deren Ausdehnung
etwa die Halfte oder 2

/3 der ganzen Breite des Schliffes betragt.

Sie besteht aus mehreren Reihen wohlentwickelter, nach innen

konvexer Blasen. die alternierend ineinander geschoben und zu

regelmafligen, nebeneinander stehenden Reihen ausgebildet sind.

Nach innen zu folgt dann eine schmale Zwischenzone, die aus

einer Reihe schrag nach innen verlaufender Blasen besteht.

Hier sind die Blasen ziemlich stark ausgezogen, wahrend sie in

der auBeren Zone, besonders aber am Rande, mehr kngelig er-

scheinen. Die eigentliche, zentrale Bodenzone nimmt nur etwa

76 des Kelchdurchmessers ein. Selbst hier erscheinen die Boden
mehr als langgestreckte Blasen und erinnern sehr an Actinocijstis

oder manches Cystiphyllum. Der Kelch selbst ist durch eine

verhaltnismaflig bedeutende Tiefe gekennzeichnet.

Die Yorliegenden Stiicke kommen in ihrer Innenstruktur

der Gattung Actinocystis (=Mesophyllum Schluter) sehr nahe. Be-

sonders aber ahnelt die Struktur des Endothecalgewebes der der

genannten Gattung. Doch finden sich andererseits in dem The-

calgebilde, in dem ganzen Aussehen des Kelches und den wohl-

entwickelten, obwohl unterbrochenen Septen Merkmale der

typischen Cyathophyllen.

Vor allem nahert sich die beschriebene Mutation im auBeren

und inneren Bau dem Cyathophyllum venniculare Goldfuss 1

), von

dem sie sich aber durch das starke Auftreten der Blasen unter-

scheidet. Yon der ebenfalls sehr nahe verwandten Form Cya-

thophyllum vermiculare Goldf. mut. praecursor Frecii 2
) unter-

scheidet sie sich durch geringere Breite der zentralen Zone und
geringere Dicke der Theca.

Yorkommen: 3 unvollstandige, oben und unten abgebrochene

Exemplare aus dem Unterdevon von Seekopf Thorl.

') Petref. Germ., Taf. 17, Fig. 4.
3
) Cyathophylliden u. Zaphrentiden, S. 63. Taf. 2, Fig. 4, 6, 7, 8,

9, 10.
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Cyathophyllum sp.

Die Koralle ist einfach und frei und hat eine wohlentwickelte

Theca. Die dicken Septen sind wohl ausgebildet, manchmal
erweisen sie sich als riickgebildet. Zwischen den Septen be-

finden sich die zahlreichen Blasen, die bald groB, bald zu-

sammengedrangt und klein erscheinen.

Es handelt sich nicht urn ein Cyathophyllum y das mit den

beschriebenen Arten in Beziehung gebracht werden kann. Das
Vorkommen sei nur erwahnt, um den Reichtum der Korallen-

fauna zu zeigen.

Yorkommen: 3 Stiicke aus dem Unterdevon des Valentin-

Tals.

Cyathophyllum cf. heterophyllum M. Edav. et Haime.

1860 Cyathophyllum heterophyllum Milne edwards, Hist. nat. des Cor.

5. 369. (Hier die vollstandigen Synonymen.)
1866 Astrothylacus giganteus Ludwig, Korallen aus palaolithischen For-

mationen. Palaeontogr. 14.

1873 Cyathophyllum heterophyllum Dybowski, Zoantharia rugosa S. 19.

1879 Ptychophyllum eifelense Kayser, diese Zeitschr. 31, S. 305, Taf. 5,

Fig. 5.

1881 Cyathophyllum oik'0/?icwm Quenstedt, PetrefaktenkundeDeutschlands.

6, S. 460, Taf. 158, Fig. 32.

1881 Cyathophyllum limbatum, ibid. S. 465, Taf. 158, Fig. 38 (cet. excl.).

1881 Cyathophyllum strioleps, ibid. S. 483, Taf. 159, Fig. 25.

1881 Zaphrentis domestica F. Maurer, S. 90, Taf. 1, Fig. 23.

1886 Cyathophyllum heterophyllum Frech, Cyathophylliden u. Zaphren-
tiden S. 59, Taf. 6, Fig. 5-10.

Die Koralle ist einfach und besitzt eine subcylindrische

Gestalt.

Der Querschliff ist elliptisch mit langerem Durchmesser,

etwa 2 cm, und kiirzeren, etwa 1 cm. Die Primarsepten haben

einen sehr gekriimmten Yerlauf und reichen bis zur Mitte, wo
sie sich umeinander drehen. Dieses Umschlingen ist nicht auf einen

Punkt beschrankt, soudern geschieht auf einer langausgestreckten

Linie, welche der Symmetrielinie der Seitensepten entspricht.

Die Septen zweiter Ordnung sind im allgemeinen sehr kurz

und ragen nur sehr wenig in das Kelchinnere hinein, konnen

aber eine Lange yon einem halben Radius erreichen. Die Zahl

der Septen betragt 38 + 38. Sie waren urspriinglich von ge-

ringem Durchmesser, werden jedoch meist durch Ansatz von

Stereoplasma verdickt. Besonders klar ist diese Verdickung

im randlichen Teil des Querschliffes zu sehen. Zwischen den

Septen sind zahlreiche, gerade oder nach innen zu konvexe

Dissepimente sehr wohl ausgebildet.
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Ein Langsschliff stellt wegen der auBerordentlichen Un-
regelmaBigkeit der Blasen ein sehr verworrenes Bild dar. Die

aufiere Blasenzone ist sehr stark entwickelt imd besteht aus

verschiedenartig gestalteten Blasen, die im allgemeinen ihre

Langsachse der Wand parallel gestellt haben. Die mittlere

Zone ist noch verworrener wie die auBere und besteht aus un-

regelrnaBig durcheinander geworfenen Dissepimenten, die kaum
eine Ahnlichkeit mit Boden zeigen. Noch verworrener wird

das Bild, sowohl in der auBeren wie in der inneren Zone, dureh

das unregelmaBige Auftreten der Septen. Die AuBenzone be-

tragt etwa 2
/3 des gesamten Kelchdurchmessers.

Mit Diinnschliffen von Cyathophyllum heterophyllum aus dem
deutschen Mitteldevon zeigen die beschriebenen Schliffe eine

so groBe Ahnlichkeit, daB man die karnischen Stiicke wohl

ohne Bedenken zu der Art stellen konnte. Diese Ahnlichkeit ist

besonders auffallend in der Entwickelung der Septen, ibrer

Zahl, Lange und Umschlingung im Zentrum sowie in dem ver-

worrenen Bild des Langsschliffes.

Vorkommen: Ein einziges Stuck aus dem Unterdevon von

Seekopf Thorl.

Cyathophyllum cf. Jtallioides Frech.

1884 Lophophyllum sp. (?) Champernowne, Quarterly Journal Geological

Society London, 40, S. 499, Taf. 21, Fig. 3.

1886 Cyathophyllum Jtallioides Frech, Cyathophylliden u. Zaphrentiden
d. deutschen Mitteldevons, S. 63, Taf. 7 (19), Fig. 6, 6 a, 15.

1911 Cyathophyllum hallioides Frech. v. Richthofen, China, Bd. V, S, 41,

Taf. 6, Fig. 2a 2b 1

;.

Die Koralle ist einfach und cylindrisch. Der Durchmesser

des Kelches betragt etwas weniger als 2 cm, die Zahl der Septen

28 + 28.

Im Querschnitt reichen die Primarsepten fast bis zur Mitte,

die Septen zweiter Ordnung hingegen sind bedeutend kiirzer,

etwa ya
so lang wie die Primarsepten. Nach der Peripherie zu

nehmen die Septen gleichmaBig an Starke zu. Zu beiden Seiten

des sehr verlangerten und deutlich erkennbaren Hauptseptum
ordnen sich die anderen Septen ziemlich undeutlich, fiederstellig

an. Im Zentrum ist die keulenformige Verdickung des Haupt-
septums sehr deutlich ausgepragt, wo es sich mit den Primar-

septen der beiden, gegeniiberliegenden Quadranten vereinigt. Die

beiden Seitensepten heben sich weniger deutlich ab. In der

l
) In der Tafelerklarung zu Tafel 6 Fig. 2 b im FRECii'schen Werk

hat sich ein Druckfehler eingefunden — statt „Oberdevon a
ist selbst-

verstandlich ^Mitteldevon" zu lesen.
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peripherischen Zone, wo die Septen beider Ordnung Yertreten

sind, sind Querdissepimente ziernlich zahlreich ausgebildet.

Leider konnte ein Langsschnitt nicht hergestellt werden,

zumal das Yorliegende Material zu diesemZwecke nicht ausreichte.

Mit Yorliegenden Original stiicken Yon Frech aus dem Mittel-

devon (Crinoidenschicht) der Eifel, stimmen die karnischen Stiicke

gut iiberein. Der einzige Grund, warum die Bestimmung nicht

definitiver gemacht werden konnte, ist, wie gesagt, die TJnmog-

lichkeit der Herstellung eines Langsschnittes.

Diese Koralle ist eine Yon den seltenen Yorkommen in dem
tieferen Horizont, zumal die iiberwiegende Mehrzahl der be-

schriebenen, unterdevonischen Korallen Yon diesem Fundort aus

dem hoher gelegenen, weifien Kalk stammen.

Aufier den Eifler Exemplaren wurde ein in der Ecole des

Mines sich befindendes Stuck aus dem Mitteldevon you Lou-nan,

Siid-Yiinnan, von Frech beschrieben und abgebildet.

Vorkommen: Einige, kleine Stiicke aus dem schwarzen, unter-

deYonischen Kalk des Wolayer Thorls.

Cyathophyllum volaicum nov. sp.

Die Koralle ist einfach und subcylindrisch. Der Kelch selbst

ist leider bei keinem, mir Yorliegenden Exemplar erhalten. Die

Korallen sind in ihren Dimensionen sehr Yerschieden, z. B. be-

tragt die Grofle des * Kelchdurchmessers bei den kleinen Exem-
plaren 4 mm, bei den grofien Stiicken dagegen 3 cm. Unge-

achtet aber der Abweichung der einzelnen Korallen an GroBe

Yoneinander lafit sich derselbe Typus leicht erkennen. In ty-

pischer Ausbildung sind die Kelche von 2—2,5 cm Durchmesser,

so daii die kleineren Formen als jiingere Individuen angesehen

werden miissen. Die Hohe der Koralle betragt bei den aus-

gewachsenen, allerdings unvollkommenen Individuen etwa 3 cm.

Die Stiicke nehmen sehr schnell an Kelchdurchmesser zu; so

hat beispielsweise ein Exemplar 3 cm Yon der unteren Spitze

entfernt einen Durchmesser Yon 2,3 cm schon erreicht.

Die Theca ist diinn. Die wohlentwickelten, radiar ange-

ordneten Septen alternieren deutlich. Die Primarsepten reichen

fast oder ganz bis zur Mitte, olme sich aber zu beriihren. Bei

einem Querschliff bestehen die Primarsepten in ihrem, dem Zen-

trum zunachst gelegenen Teil aus Reihen getrennter Dornen.

Die Seknndarsepten sind etwa l

/3 so lang wie die Primarsepten.

Die Zahl der Septen ist selbstverstandlich bei verschiedenen

Kelchen je nach der Grol3e des Kelchdurchmessers sehr Yer-

schieden und schwankt zwischen 12 + 12 bei den jiingeren und
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36 + 36 bei den ausgewachsenen Formen. Vom Zentrum aus

gegen die Auflenwand werden die Septen beider Ordnungen, be-

sonders aber die erster Ordnung immer dicker, so dafi, wenn
sie in der Mitte sehr zart und fein sind, sie nach auBen eine

Dicke von fast 0,5 mm erreichen. Infolge dieser Yerdickung

scheint im Querschnitt die innere Zone des Kelches von einem

weiflen Ring umgeben zu sein, in welchem die konstituierenden

Septen nur mit Miihe zu erkennen sind. Nur bei den jungeren

Formen kommt dieser Ring nicht vor, da die Septen sehr diinn

und voneinander durch einen verhaltnismafiig groBen Zwischen-

raum getrennt sind. Zwischen den benachbarten Septen linden

sich aufierst feine Querleisten.

Das Endothecalgebilde besteht aus einer Blasenzone, die

fast die ganze Breite des Kelchdurchmessers einnimmt, wahrend
die zentralen Boden auf 1

/6 derselben beschrankt sind. Die

letzteren stehen in den Interseptalraumen nicht auf gleicher

Hohe und konnen daher als „Boden w kaum betrachtet werden.

Sie werden von den, den Durchschnitten der Septen entsprechen-

den, vertikalen Linien quer durchkreuzt. Dieser Endothecal-

struktur nach zu schlieBen, diirfte der Kelch, der nicht mehr
Torhanden ist, die Gestalt eines tiefen Trichters mit kurzen,

Aachen Boden und steil abfallenden Wanden besessen haben.

Die beschriebenen Stiicke sind mit Cyathophyllum vermicu-

lare Goldf. 1
) am nachsten verwandt. Von dieser Art unter-

scheidet sich die karnische aber, wie zahlreiche, vorliegende Exem-
plare und Schliffe aus dem deutschen Mitteldevon zeigen, durch

die diinne Theca, die besonders haarfeine Beschaffenheit der

Querdissepimente im Querschnitt und die durch Ansatz von Ste-

reoplasma verursachte, starke Yerdickung der Septen in der pe-

ripherischen Zone.

Yorkommen: Oberes Unterdevon; vom Valentin-Tal zwischen

den Talern auf der rechten Seite und aus den Schichten unter

dem unteren Ton desselben Tales. Ferner aus dem weiflen Kalk
des Wolayer Thorls.

Gruppe des Cyathophyllum dianthus Goldfuss.

Cyathophyllum dianthus Goldf.

1826 Cyathophyllum dianthus Goldf., Petr. Germ. S. 34, Taf. 16,

Fig. lb, c,d.

1851 Cyathophyllum Steiningeri M. Edw. et Haime, Polyp, foss. des terr.

paleoz. S. 378 (non Cyathophyllum dianthus a. a. 0. S. 381).

1851 Cyathophyllum Roemeri M. Edw. et Haime a. a. 0. Taf. 8, Fig. 3.

l

) Petr. Germ. Taf. 17, Fig. 4.
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1866 Astrocyailius nutricius Lcdwig, Korallen aus palaeolithischen For-
mationen. Palaeontographica 14, Taf. 52, Fig. 4.

1866 Taeniodendrolopas rugosa id. ibidem, Taf. 63, Fig. 2.

1881 Cyatliophyllum dianthus Quenstedt, Petrefaktenkunde Deutschlands
Taf. 159,' Fig. 2, 3: S. 470, Taf. 162, Fig. 11 a. 12.

1883 Heliophyllum iuvene? E. Schclz, Eifelkalkmuide von Hillesheim S. 31.

1886 CyaihophyUum dianthus Frech, Cyathophylliden und Zaphrentiden

S. 68, Taf. 1 (13), Fig. 1-6.

Die Koralle ist cylindrisch und einfach. Der Durchmesser

schwankt zwischen 0,9 cm und 1,5 cm. Die Theca ist diinn,

Thecalgebilde konnten aber nicht beobachtet werden, da die

Stucke Tom Muttergestein umhiillt sind. Die Septen sind wohl-

entwickelt, dick, alternierend und ziemlich gerade. Die Primar-

septen reichen fast oder ganz bis zur Mitte, ohne sich aber zu

beriihren. In der peripherischen Zone sind sie sehr dick, urn

in der Mitte des Kelches fast haarfein zu "werden. Diese Zu-

scharfung geschieht sehr plotzlich, so daB der peripherisclie Teil

der Septen dick, der centrale aber sehr diinn ist. Die Zahl

der Septen sclrwankt zwischen 23 4- 23 und 34 + 34. Zwischen

den Septen sind Querleisten wohl entwickelt, aber meistenteils

auf den Teil des Querschliffes beschrankt, wo Septen beider

Ordnungen vorhanden sind.

Die Boden sind sehr dicht gedrangt und nehmen iiber die

Halfte des Kelchdurchmessers ein.

Yon den yorliegenden Schliffen aus der Crinoidenschicht der

Eifel lassen sich die karnischen gar nicht unterscheiden.

Vorkommen: 1 Stiick aus dem Unterdevon des Yalentin-

Tal und 1 Stuck von Wolayer Thorl.

Cyathophyllum alpinum n. sp.

Der Durchmesser der kreisformigenKelche schwankt zwischen

13 und 20 mm, der der elliptischen Kelche zwischen 18 und

35 mm. Die Hohe betragt nach Anfertigung eines Querschnittes

bei keinem Stiick mehr als 1,5 cm.

Die Septen sind sehr deutlich in zwei Ordnungen geteilt

und sind ca. 1 mm oder mehr voneinander entfernt; ihre Zahl

schwankt bei den ausgewachsenen Formeu zwischen 34 + 34

und 38 + 38, bei den kleineren Formen sind die Primarsepten

fast ebenso zahlreieh, die Septen zweiter Ordnung aber gar nicht

erkennbar. Samtliche Sej3ten sind bis auf den auflersten Teil

des Kelches beschrankt. Die Septen zweiter Ordnung sind

aufierst kurz, etwa halb so lang wie die Primarsepten. Bei

den grofleren Exemplaren werden die Primarsepten in ziemlicher

Ausdehnung und in wechselnder Machtigkeit yon Stereoplasma
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umlagert. Dadurch verdicken sich die Primarsepten in den rand-

lichen Teilen so stark, daB sie breiter erscheinen als die Inter-

septalraume. Doch ist die Yerdickung nicht so weit vorge-

schritten, daB die Septen beider Ordnungen miteinander ver-

schmelzen.

Ein Querschliff zeigt folgendes Bild: Die ziemlich dicht

gedrangten Boden sind unregelmaBig und durch den auskrystalli-

sierten Kalkspat an manchen Stellen zerbrochen. Sie sind durch

Abstande von 0,5 mm voneinander entfernt. Die peripherische

Zone ist von Blasen erfiillt, die aber nicht immer zum Vorschein

kommen, da die dicken Septen von dem Schliff zuweilen ge-

rade getroffen werden, wenn die aufiere Zone keine Struktur

erkennen laBt.

Die neue Art unterscheidet sich von Cyathophyllum dianihus

Goldfuss 1
), mit dem sie am nachsten verwandt ist, durch die

groBere Entfernung der Septen voneinander und die geringere

Lange der Septen zweiter Ordnung. Ferner ist sie durch die

starke Stereoplasmaverdickung der Septen, ihre radiare An-

ordnung und die vollkommnere Ausbildung der Boden sehr

leicht von der genannten Art zu unterscheiden.

Yorkommen: Mehrere Stiicke aus dem Unterdevon von

Wolayer Thorl, oberem Yalentin-Tal und Cellonkofel.

Cyathophyllum n. sp. ex a£f. dianthus Goldfuss.

Die Lange des einzigen, vorliegenden Exemplares betriigt

2,5 cm, der Durchmesser 1,2 cm. Das Stuck ist subcylindrisch,

zeigt aber die charakteristische, regelmafiige, hornformige

Biegung.

Die alternierenden Septen sind im Querschliff radiar an-

geordnet. Die Septen zweiter Ordnung sind wesentlich kiirzer

als die Primarsepten. Samtliche Septen sind jedoch auf den

dem Rand zunachstgelegenen Teil des Schliffes beschrankt.

Im Langsschliff ist die etwa l

/3 des gesamten Durchmessers

betragende, peripherische Zone von Blasen erfiillt, die in zwei

oder drei der Wand parallel gestellten Reihen angeordnet sind

Der innere Teil des Schliffes ist von krystallisiertem Kalkspat

erfiillt, in welchem sowohl Septen wie Boden verschwunden

sind. Es hat den Anschein, als ob diese schmale, periphe-

rische Blasenzone dieser Umkrystallisierung Widerstand geleistet

hatte. Die Richtigkeit dieser Annahme vorausgesetzt, handelt

es sich um eine neue Form aus der Yerwandtschaft von Cya-

>) Petref. Germ. Bd. I, S. 34, Taf. 16, Fig. lb, c, d.
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ihophyllum dianthus oder ceralites, die iibrigens sehr nahe mit-

einander verwandt sind.

Infolge des Verschwindens der Boden und des inneren

Teiles der Septen ist das Stuck nicht naher bestimmbar. Die

genauere Bestimmung niuB bis zur Auffindung besseren Mate-

riales vertagt werden, immerhin geben solche Reste von der

Mannigfaltigkeit der unterdevonischen Korallenfauna Kunde.

Vorkommen: Ein Stuck aus deru Unterdevon des Wolayer
Thorls.

Gruppe des Cyathophyllum caespitosum Goldfuss.

Gyathophyllum syringoporoides n. sp.

Der zusammengesetzte Stock besteht aus langgestreckten,

cylindrischen Individuen, deren Durchmesser auBerst klein ist —
etwa 1 mm —

:, so daB der ganze Stock fiir eine Syr'mgopora

gehalten werden konnte. Die Theca ist im Verhaltnis zum
geringen Durchmesser der Zellen ziemlich kraftig. Thecal-

streifen lassen sicb nicht erkennen. Anwachsstreifen sind jedoch

aufierst stark ausgebildet, die als zahlreiche Ringe die Zellen

in yerschiedenen Hohen umgeben. Die Vorgange der Knospung
wurden nicht beobachtet.

Im Querschliff unterscheidet man einen schmalen, periphe-

rischen Ring, welcher der Blasenzone, und einen breiten,

inneren, welcher der Bodenzone entspricht. Bei giinstiger Er-

haltung sind etwa 12 Septen zu unterscheiden, deren Teilung

wegen ihres geringen Durchmessers nicht zu erkennen ist. In

samtlichen Fallen scheinen sie bis zum Zentrum zu reichen,

wo sie frei endigen.

Im Langsschliff nehmen die Boden etwa die Halfte des ge-

samten Durchmessers ein und sind horizontal oder leicht nach

unten konvex. Ihre Abstande betragen etwa 0,5 mm. Die

Blasenzone besteht aus einer einzigen Reihe sehr langgestreckter

Blasen, die die AuBenwand gewissermaBen tapezieren und sich

perleDSchnurartig aneinanderreihen.

Diese sehr leicht erkennbare Form ist mit Cyathophyllum

minus A. Romer 1
) aus dem deutschen Oberdevon am nachsten

yerwandt. Beide haben das Yorhandensein einer einzigen

Blasenreihe und die Kleinheit der Kelche gemeinsam. Doch
unterscheidet sich Cyathophyllum minus durch erheblich groBeren

Durchmesser, 5 mm statt 1 mm, sowie durch groBere Entfernung

der Boden. Ferner ist die Zahl der Septen, dem groBeren

Kelchdurchmesser entsprechend, bedeutend groBer.

J
) Harz III, S. 29, Taf. 6.
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Von alien andereD, beschriebenen Arten ist die Form durch

den sehr kleinen Durchmesser der Zellen leicht zu unterscheiden.

Yorkonimen: Eine faustgrofie Masse aus dem Unterdevon

vou Wolayer Thorl.

Gruppe des Cyathophyllum decorticatum Billings.

Cyathophyllum microcystis Frech.

1886 Cyathophyllum macroeystis Fhech, Die Cyathophylliden und
Zaphrentiden S. 79, Taf. 2, Fig. 11, 11a, 12.

Die Koralle ist einfach und subcylindrisch. Der Durch-

messer betragt 2,5 cm. Die Theca ist ziemlich dick, Septal-

streifen sind deutlich entwickelt. Die Septen alternieren sehr

deutlich und waren urspriinglich von geringem Durchmesser;

durch Ansatz von Stereoplasma wurden die meisten aber sehr

verdickt. Infolge dieses hohen Stadiums der Yerdickung sind

Querdisseptimente wegen Mangels an Raum weniger zahlreich

entwickelt. Die Primarsepten reichen bis zum Zentrum, wo
sie sich deutlich umeinander drehen. Die Septen zweiter

Ordnung hingegen sind aufierst kurz und auf den randlichen

Teil des Querschliffes beschrankt. Meist ragen sie nur als

verlangerte Dornen in das Kelchinnere hinein.

Im Langsschliff besitzen die Boden eine Ausdehnung von
2
/3 der ganzen Breite des Kelchdurchmessers und sind durch

Abstande von 1 oder 2 mm voneinander getrennt. In der

Mitte sind die Boden flach, aber nach dem Rande zu aufge-

trieben; wo sie in Beriihrung mit den peripherischen Biasen

stehen, sind sie etwas abwarts gebogen.

Mit Schliffen aus den oberen Cultrijugatus-Schichten ge-

geniiber Lissingen bei Gerolstein, die sich in der Privatsamm-

lung von Herrn Frech befinden, zeigen unsere Schliffe eine

bemerkenswerte Ahnlichkeit der Struktur, so dafi die Richtig-

keit der Bestimmung keinem Zweifel unterliegen kann.

Vorkommen: Ein einziges, abgerolltes Stiick aus dem
weiBen Kalk des Seekopf-Thorls.

Die Art ist sonst nur aus den Cultrijugatus-Schichten von

AVestdeutschland bekannt.

Hallia M. Edw. et Haime emend. Frech.

Hallia ? sp.

Der Durchmesser in der Ebene der Hauptsepten betragt

8 mm, in der Ebene der Seitensepten 5 mm. Die Zahl der
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Septen ist, angesichts des geringen Kelcbdurchniessers, verhalt-

nismaBig sehr hoch : 24 -1- 24. Gegen- und Seitensepten sind

nicht besonders ausgezeichnet. Die Primarsepten reicben nicht

bis zur Mitte, sondern lassen einen verhaltnismafiig grofien Raum
im Zentrum frei. Die Septen zweiter Ordnung sind etwa l

/2

so lang wie die Primarsepten. Septalleisten fehlen oder sind

nur angedeutet.

Das Endothekalgebilde konnte wegen Mangels an Material

durch Langsschliffe nicht beobachtet werden. Doch sind

Boden im Schliff zu erkennen, da derselbe etwas schrag ge-

troffen ist.

Dieses einzige Stuck laBt eine Bestimmung kauni ausfiibren.

Die deutlich fiederstellige Anordnung der Septen diirfte vielleicht

auf Hallia hinweisen, doch zeigt der Scbliff durcb das Vor-

bandensein der anscbeinend breiten Boden und der kurzen,

alternierenden Septen groBe Ahnlichkeit mit einem Cyatho-

phyllum aus der Gruppe von Cyaihophyllum eaespitoswn Goldf.

Abgebildet moge der Scbliff aber werden, denn das Stuck

ist eines von den seltenen Vorkommen von PlockenpaU.

Vorkommen: Das einzige Stiick aus deni Unterdevon von

Cellonkofel-Plockenpafl.

Endophyllum M. Edw. et Haime.

Syn. Spongophyllum Dyb. u. anct. non M. Edw. et Haime.

Endophyllum carnicum n. sp.

Diese einfacbe Koralle besitzt einen Durcbmesser von 2,5 cm.

Ein Querscbliff zerfallt in zwei Zonen, eine zentrale

Septal- und eine dieselbe einschlieflende AuBenzone. Die iluBere

wirdaus langlichen,ziemlicb scbmalen, elliptiscbenBlasen gebildet.

Die Grofie der Blasen ist recbt verschieden und diirfte durcb-

scbnittlich etwa 3 mm an Lange betragen. Die Blasen sind in kon-

zentriscben Kreisen angeordnet, deren Zabl durcbscbnittlicb

drei ist. An diese drei Reiben legt sicb stellenweise eine

vierte an. Die Septen beginnen erst innerbalb dieses Blasen-

gewebes obne irgendeinen Zusainrnenhang mit der AuBenwand
und nebmen einen kreisformigen Raum ein. Sie sind sebr

zablreicb, etwa 36 + 36, und durcb regelmaBige Dissepimente

verbunden. Sie sind strahlenformig angeordnet und in zwei

Ordnungen deutlicb geteilt. Zwiscben diesen besteben be-

tracntlicbe Langenunterscbiede, denn die Primarsepten sind

etwa doppelt so lang wie die Septen zweiter Ordnung. Die

Primarsepten sind in der Mitte keulenformig verdickt und un-

regelmiiBig umeinander gerollt.
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Die beschriebene Art ist clem Endophyllum acanthicum

Frecii 1

) sehr nahe yerwandt, unterscheiclet sich aber durch

den spiral gebogenen Verlauf der Septen.

Yorkommen : Ein einziges Stuck aus clem Underdevon
von Wolayer Thorl.

Endophyllum sp. ex aff. acanthicum Frech.

Diese einfacbe, subcylindrische Koralle besitzt einen Durch-

messer yon 1,5 cm. Die Zahl der alternierenden Septen be-

tragt 40 + 40. Die Ungleichheit der Septen erster und zweiter

Orclnung ist in Bezug auf die Lange ziemlich betrachtlich, zumal

die Sekundarsepten nur die Halfte oder weniger der Lange
der Primarsepten erreichen.

Zuerst hatte ich das einzige guterbaltene Exemplar als

ein Cyathophyllum aus der Gruppe yon Cyathophyllum ceratites

Goldf. bestimmt, da die peripberische Riickbildung der Septen

im unteren Teil der Koralle nieht so weit fortgescbritten ist

wie weiter oben. Erst ein Scbliff durcb den Kelcb selbst be-

wies die Zugehorigkeit des Stiickes zu Endophyllum. Die Septen sind

in diesem Querschnitt deutlicb riickgebildet und yon der Wand
durcb mehrere Reiben kleinerer Blasen abgetrennt.

Die Bestimmung lieB sicb nicht genauer ausfiihren, da

nur ein sebr excentriscber Langsschnitt vorliegt, wonach aller-

dings, den vertikal gestellten Septen und peripberischen

Blasen nacb zu schlieBen, die Boden etwas uber die Halfte

des gesamten Kelcbdurcbmessers einnehmen durften.

Yorkommen: Zwei Stiicke aus dem Unterdevon des Wolayer
Tborls.

Cystiphyllidae.

Cy stiphyllum Lonsdale.

Cystiphyllum intermedium Tscherny sp. var. n. densum.

Die autiere Gestallt ist cylindriscb oder kegelforaiig; das

untere Ende der Koralle lauft wahrscbeinlicb in einer mehr
oder minder stumpfen Spitze aus. Bei einem Durcbmesser yon

4 cm besitzen die vorhandenen Bruchstucke des Kelches eine

Lange yon 6,5—7 cm, doch durften die Kelche ursprunglich

betrachtlich li'tnger gewesen sein. Die AuBenwand ist mit

ziemlich stark, manchmal sogar sehr stark entwickelten An-

wacbsstreifen und Wiilsten yersehen, die sich im Querschnitt

des Kelches als yvellenformige Ausbuchtungen der Wande be-

merkbar machen. Im Liingsschnitt ist der Innenraum in zwei

') Cyathophylliden u. Zaphrentideu S. 87, Taf. 6, Fig. 1, la, 2, 2a,

4.

Zeitschr. d. D. Geol. Ges. 1914. 24
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Zonen geteilt, die nur wenig scharf voneinander getrennt sind

und allmahlich ineinander iibergehen. Die AuBenzone enthalt

langgestreckte Blasen, die parallele Schichten bilden und mehr
oder weniger der Gestalt des Kelches entsprechen. Das Blasenge-

webe zeigt kerne Spur von Septen oder septenahnlichen Gebilden.

Der Innenraum des Kelches ist also ungekammert und die

yertikalen Blasenreihen stoBen unmittelbar aneinander. Die

Blasen stehen im randlichen Teil der Koralle ganz oder fast

vertikal, nach innen aber gegen die zentrale Zone des Kelches

gehen sie allmahlich aus der yertikalen in horizontale Lage

iiber und nehmen dabei etwas an GroBe zu. An den meisten

Stellen stehen sie sehr dicht, stellenweise sogar so, daB sie

einander fast beriihren. Die gestreckte Form der Blasen er-

innert an Boden. In der AuBenzone des Langsschnittes bilden

die linsenformigen Blasen ziemlich lange Reihen, deren Langs-

achsen der Kelchwand parallel gestellt sind.

Yon Cystiphyllum cristatum Fbech l
) und Cystiphyllum

cylindricum Lonsdale 2
) laBt sich die Art sehr leicht durch die

geringe GroBe der Blasen unterscheiden. Mit den uralischen

Arten zeigt sie jedoch eine bemerkenswerte Ahnlichkeit besonders

in der auBeren Gestalt. Von Diplochone amplexoides Tscherny 3
),

unterscheidet sich die beschriebene Art durch ihre bedeutende

GroBe, das Fehlen der Septen und die raschere Zunahme des

Kelchdurchmessers mit dem Wachstum.
Naher yerwandt sind die beschriebenen Stiicke mit der

Diplochone intermedia Tscherny 4
). Yon dieser zu Cystiphyllum

zu stellenden Koralle unterscheiden sich die karnischen Exem-
plare durch die sehr enggedrangte Stellung der Blasen in

alien Teilen des Langsschnittes. Es ist schwer festzustellen,

ob diese als eine neue Art oder Yarietat anzusehen sei, da

das Material aus dem Ural ziemlich diirftig zu sein scheint.

Bis bessere Stiicke es moglich machen, eine Entscheidung zu

treffen, mogen diese vorliegenden Stiicke als Yarietat der

uralischen Art betrachtet werden.

Mit den devonischen Arten aus Bohmen ist keine Yerwechslung

moglich, da die betreffenden Formen, Cystiphyllum bigener 5
) und

ultimum 6
), bedeutend groBer sind.

Yorkommen: Aus dem Unterdevon von Seekopf-Thorl.

J

)
Cyathophylliden u. Zaphrentideu S. 105.

2
) Murchison, Silur. Syst., S. 691, Taf. 16, Fig. 3.

3
) A. a. 0. Ostabhang des Ural S. 97, Taf. 14, Fig. 9.

*) A. a. 0. S. 97, Taf. 14, Fig. 19.
6
) Barrandb a. a. 0. S. 164, Taf. 117.

6
) a. a. 0. S. 174, Taf. 105.



371

Cysiiphyllum vesiculosum Goldfuss.

1826 Cyathophyllum vesiculosum Goldf., Petref. Germ.
S. 58, Taf. 17, Fig. 5; Taf. 18, Fig. 1.

1826 Cyathophyllum secundum ibid. S. 58, Taf. 18, Fig. 2.

1826 Cyathophyllum ceratites (pars) Goldf. ibid. Taf. 17, Fig. 2k.

1841 Cystiphyllum vesiculosum Phillips, Palaeoz. Fossils, S. 10, Taf. 4,

1850 Cystiphyllum vesiculosum De Verxeuil et J. Haime, Bull. Soc. geol,

de France 2. Ser., 7, S. 162.

1850 Cystiphyllum secundum u. vesiculosum d'Orbigsy a. a. 0. 1, S. 106.

1851 Cystiphyllum vesiculosum M. Edw. et Haime, Polyp, foss. des terr.

paleoz., S. 462.

1853 Cystiphyllum vesiculosum i idem, Brit. Foss. Corals S. 243, Taf. 56.,

Fig. 1, la, lb.
.

1860 Cystiphyllum vesiculosum M. Edw., Hist. Nat. des Cor. S. 447.

1886 Cystiphyllum vesiculosum Frech, Cyath. u. Zaphrentiden , S. 108.

Mit Holzschnitt.

Nur ein Brucbstiick liegt yor mit langerem Durcbmesser

yon 32 mm und kiirzerem Durcbmesser Yon 23 mm. Der
zentrale Innenraum der Koralle ist mit zablreicben, Yerscbieden-

artig gestalteten Blasen ganzlicb erfiillt, die an GroBe bald

ziemlicb gleicb, bald recbt verschieden sind, indem einzelne,

langgestreckte die anderen an GroBe iibertreffen. Sie werden

Yon einer langeren und zwei kiirzeren Seiten begrenzt. So-

wobl die langeren Yvie die kiirzeren Linien haben ibre

Konvexitat gegen das Zentrum gericbtet. An der Peripberie

des Querscbnittes sind die Blasen kleiner und bedeutend dicbter

gedrangt als im Zentrum. Durcbgangig sind sie auBerst klein,

mit untergeordneten groBeren hier und da Yermiscbt und werden

weder Yon Septen nocb Septalgebilden zerlegt. Leider gestattet

die Dunne des Stiickes nicbt das Herstellen eines Langsscbnittes.

Ein ungefabr gleicbgestalteter Querscbnitt des mitteldeYO-

niscben Cysiiphyllum vesiculosum Goldf. aus der Eifel unter-

scbeidet sicb kaum merklicb YOn dem karniscben Exemplar.

In beiden Fallen sind die kleinen Blasen in der peripberiscben

Zone, die groberen im Zentrum der Koralle deutlicb unter-

scbeidbar. Septalreste sind weder in einem nocb im anderen

Querscbnitt zu beobacbten. Nur die Mangelbaftigkeit des Yor-

liegenden Stiickes, die z. B. die Anfertigung des Langsschnittes

unmoglicb macbt, erlaubt nicbt eine ganz sicbere Bestimmurig,

doch ist kein Merkmal Yorbanden, das eine Unterscbeidung

desselben Yon CystiphyUum vesiculosum aus dem Mitteldevon

gestattet.

Yorkommen: Aus dem schwarzlichen Kalk des Unterdevoiis

vom Cellonkofel.

24*
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Cystiphyllum cristatum? Frech.

1886 Cystiphyllum cristatum Frech., Cyathophylliden und Zaphrentiden
S. 109, Taf. 8, Fig. 17 und 26.

1893 Cystiphyllum cristatum ? Tscherny., Ostabhang des Urals, S. 96,

Taf. 14, Fig. 18.

Nur ein einziger Kelch liegt vor, dessen Durchmesser ca.

32 mm betragt. Die innere Zone ist von Muttergestein erfullt,

die auBere besteht ausschlieBlich aus groBen und kleinen Blasen,

die in etwa sieben Reihen angeordnet sind. Sie sind schrag

von innen nach auBen gerichtet, so daB der Kelch demgemaB
einen breiten, schragen Rand besitzt. Ausgesprochene Septen

sind wohlentwickelt und verlaufen von der AuBenwand bis

zur Grenze der zwei Zonen.

Wegen des Yorhandenseins von Septen habe ich den Kelch

zu Cystiphyllum cristatum Frech gestellt, doch da das Material

mangelhaft ist, wurde die Bestimmung mit einem Fragezeichen

bezeichnet. Das voiiiegende Stuck sei nur deshalb beschrieben

und abgebildet, um zu zeigen, daB die Korallenfauna noch

lange nicht erschopft ist; denn obwohl die Bestimmung nicht

ganz sicher ist, ist der Kelch von den beiden, angefuhrten

Cystiphyllum-Arten durch das Vorhandensein der Septen sehr

deutlich unterscheidbar.

Vorkommen: Ein einziges Stuck aus dem Unterdevon des

oberen Yalentin-Tals.

AuBer den Yorkommnissen im deutschen Mitteldevon wurde

die Art (mit Fragezeichen bestimmt) von Tschernyschew aus

dem Unterdevon am Ostabhang des Ural beschrieben und ab-

gebildet.

Alcyonaria.

Heliolitidae.

Heliolites Dana.

Heliolites confinensis n. sp.

Der Korallenstock bildet rundliche, knollige Massen von

deutlich elliptischem UmriB und verschiedener GroBe und Gestalt.

Der Abstand der benachbarten Kelche voneinander ist gewohn-

lich etwas groBer als ihr Durchmesser. Bei einigen Stiicken

hingegen sind die Kelche um weniger als die Lange eines Durch-

messers voneinander getrennt. Folglich ist das Coenenchym

bei einigen Exemplaren viel reicher entwickelt als bei anderen.

Sogar der Abstand der Kelche voneinander ist an verschiedenen

Stellen desselben Stockes sehr verschieden.
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Im Langs schliff sind die grofien, durch horizontale Boden
geteilten Kelche sehr klar zu sehen. Das Coenenchym besteht

aus sehr feinen, festverwachsenen, durch horizontale Boden ge-

teilten Rohren, deren Grofie bei demselben Stock annahernd gleich

ist. Abgesehen von dem Coenenchym ist eine starke Stereo-

plasma-Verdickung wahrzunehmen, die bei Heliolites interstinctus

Linne nur andeutungsweise vorhanden ist. Die Kelche sind

beiderseits von ziemlich starken und wohlentwickelten Wanden
begrenzt, deren Dicke zwei- oder dreimal so grofi ist als die

der Coenenchymrohren. Die Dicke schwankt jedoch bei ein und
demselben Kelche; diese Unregelmafiigkeit ist vielleicht durch

die mangelhafte Erhaltung zu erklaren.

Im Querschliff erscheinen die Kelche als kreisformige Off-

nungen und zwischen denselben die prismatischen Rohren des

Coenenchyms als feine Punkte. Der Durchmesser des Kelches

behalt in samtlichen Stiicken denselben Wert bei und betragt

etwa 1 mm. Zwischen den Kelchen schieben sich 1, 2, 3, so-

gar manchmal 4 Coenenchymrohren ein, so dafi eine Entfernung

von ca. 2 mm die Kelche trennt. Seltener beriihren sich die

Kelche an einem Punkte ohne die Einschiebung eines Coenen-

chymrohres. Die feinen Boden stehen viel dichter in den

Coenenchymrohren als in den grofien Kelchen; so kommen auf

5 mm Kelchlange ungefahr 25 Boden auf die ersteren und 15

auf die letz^teren.

Die karnischen Stucke stehen, wegen der groBeren Fein-

heit des Coenenchyms und dem kleineren. Abstand der Kelche

dem Heliolites interstinctus Linne 1
) am nachsten. Doch ist das

Gewebe bedeutend feiner als bei der genannten Art, wie ein

Diinnschliff von einem durch Lindstrom selbst bestimmten

Exemplar aus dem Obersilur von Wisby sehr deutlich erkennen

l&Bt.

Yorkommen: Untersucht wurden 9 Stucke aus dem weiBen

Kalk des Unterdevons von Wolayer Thorl und 3 Stucke von

Seekopf-Thorl.

Tabulata.

Favositidae.

Favosites Lamarck.
Syn. Calamopora Goldfuss.

Favosites proasteriscus n. sp.

Von dieser Art liegen mehrere ziemlich grofie Bruchstucke

vor, von denen das grofite eine Lange von ca. 9 cm erreicht.

*) Madrepora interstincta. Systema Nat. ed. XII, Vol. I, S. 1276, 1767.
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Der Stock ist aus langen prismatischenlndividuen zusammen-
gesetzt, die einen Durchmesser von etwa 1 mm, selten weniger

besitzen. Die Kelche sind durch auBerst diinne Wande von-

einander getrennt, die von Wandporen durchbohrt sind. Die
letzteren sind kreisformig, ziemlich grofi und einreihig. An
mancher Stelle sind sie sehr klar mit bloBem Auge zu erkennen,

besonders aber wo die OberfLache etwas angewittert ist; an

anderen Stellen aber lassen sie sich gar nicht wahrnehmen.

Im Querschliff sind die Kelche polygonal, im allgemeinen

fiinf- bis siebenseitig, die knospenden Individuen scliieben sich

zwischen die ausgewachsenen unregelmaBig ein.

Im Langsschnitt erscheinen die Kelche fast alle von gleicher

GroBe; kleinere sind nur verhaltnismafiig selten zu treffen. Sie

werden von den horizontalen oder etwas konkaven, diinnen

Boden in ziemlich regelmaBige Raume geteilt. Die Boden sind

dicht gedrangt, so daB annahernd 25 in einen cm Lange zu

liegen kommen. Sie scheinen in fast samtlichen Fallen auf

gleicher Hohe zu stehen und sind sehr viel weniger ausgebildet

wie bei den Formen Favosites Goldfussi und Favosites GotMandicus.

Im Langsschliff nehmen die Kelche an einigen Stiicken eine

wellenformige Form an, so daB die ganze Flache von auBerst

bizarren Wellen bedeckt ist. Dieser wellenformige Verlauf der

Kelche wurde auch von Pocta an den bohmischen (F
2)

Stiicken

von Favosites intricatus Barrande 1
) beobachtet und von ihm ab-

gebildet.

Diese Stiicke konnten bei oberflachlicher Betrachtung als

eine kleinzellige Yarietat von Favosites Goldfussi M. Edw. et

Haime aufgefasst werden. Doch zeigt ein Querschliff, daB an

den Kreuzungsstellen der Zellenwande sternformige Verdickungen

entwickelt sind, die jedoch nicht jede Kreuzungsstelle kenn-

zeichnen. Sie sind meistens da ausgebildet, wo mehr als drei

Zellenwande zusammentreffen. Meist treten vierstrahlige, selten

fiinfstrahlige Sternchen hervor. Dieses Merkmal wurde bis jetzt

nur an dem Favosites asteriscus Frech 2
) aus dem oberen Mittel-

devon von Hwa-ling-pu in Zentralasien beobachtet. Unsere Art

unterscheidet sich von der zentralasiatischen, von der ein Diinn-

schliff zum Vergleich vorliegt, durch vollkommnere Ausbildung

der Boden und die Kleinheit der Kelche. Ferner unterscheidet

sie sich durch die geringere Deutlichkeit der Sternchen.

Yorkommen: 7 Stuck aus dem Unterdevon von Wolayer

Thorl und 1 einziges Stuck von Seekopf-Thorl.

') Systeme Silurien du Centre de la Boheme S. 233, Taf. 88, 91,

95 102.
3
) V. Richthofen: China Bd. V, 1911, S. 47, Taf. 9, Fig. 2a-c.
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Favosites reticulatus Blainv. sp., mut. n. praecursor,

Der Stock bildet schlanke, cylindrische oder etwas abge-

plattete, sich ein- oder zweimai gabelnde Aste von 4—6 mm
Durchmesser und ca. 15—20 mm Hohe, die am unteren Ende
ziemlich stumpf auslaufen. Yollstandige Exemplare aber liegen

nicht Tor.

Die prismatischen, polygonalen, meist sechsseitigen Zellen

sind an der Oberflache annahernd gleichgroB, zeigen aber im
Zentrum, dem Wachstum entsprecbend, erbebliche Grofien-

differenzen. Sie besitzen durchschnittlich einen Durchmesser

von etwa 0,5 mm. Sie liegen unmittelbar aneinander und strablen

von der imaginaren, vertikalen Aehse allmahlich nach aui3en aus,

bis die Oberflache erreicht wird. Sie werden von sehr diinnen

Wanden begrenzt, die durch Stereoplasma-Ablagerungen fast

oder gar nicht verdickt sind.

Die Stiicke beziehen sich auf eine verkleinerte Form von

Favosites reticulatus Blainv., sowohl auf die gesamten Stocke

wie die einzelnen Zellen, so daB es sich um einen kleinen Yor-

laufer des Favosites reticulatus handelt. Bei dem Vergleich mit

Favosites reticulatus aus dem mitteldevonischen Stringocephalen-

kalk und dem oberen Korallenkalk vom Pelm ergeben sich sehr

geringfugige Unterschiede zwischen der mitteldevonischen und der

unterdevonischen Form. Bei der mitteldevonischen Form ist vor

allem der Durchmesser der einzelnen Zellen etwa doppelt so

groB wie bei ihren kleinen, unterdevonischen Yorlaufern. Eben-

so sind die GroJ3enverhaltnisse der verzweigten Stammchen im
allgemeinen bei den mitteldevonischen Formen erheblich grower.

Das Fehlen der Septaldornen bei den vorliegenden Exemplaren

aus den Karnischen Alpen ist erwahnenswert und wiirde bei der

geringen Bedeutung, die den GroBenverhaltnissen zukommt, den

einzigen, wesentlichen TJnterschied bedingen.

Fur die enge Zusammengehorigkeit der mittel- und unter-

devonischen Formen ist vor allem der Umstand wichtig, daB die

eine wie die andere festgewachsene, netzformige (reticulatus),

verzweigte Formen sind, so daB die Kelche sich nach alien

Seiten offnen. Da diese unterdevonische Form ein zweifellos

naher Verwandter ist, bezeichne ich sie als Yorlaufer (praecursor).

Yorkommen: Unterdevon von Seekopf- und Wolayer Thorl.

Favosites Goldfussi M. Edw. et Haime.

1829 Calamopora Gothlandica (pars) Goldfuss, Petref. Germ. S. 78.

1841 Favosites Gothlandicus Phillips, Palaeoz. Fossils S. 16, Taf. 7, Fig.

21.

1850 Favosites Goldfussi d'Orbigny a. a. 0. Vol. I, S. 107.
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1851 Favosites Goldfussi M. Edw. et Haime, Polyp, foss. des terr. paleoz.

S. 235, Taf. 20, Fig. 3.

1853 Favosites Goldfussi iidem, Brit. Foss. Cor. S. 214, Taf. 47, Fig.

3-3c.
1860 Favosites Goldfussi Milne Edwards, Hist. nat. des Cor. S. 248.

1882 Favosites Goldfussi Barrois, Terrains Anciens des Asturies

S. 212.

1885 Favosites Goldfussi Tschernyschew, a. a. 0. Westabhang des Urals,

S. 95.

1893 Favosites Goldfussi Tschernyschew, a. a. 0. Ostabhang d. Urals,

S. 191.

Die mir vorliegenden Korallenstocke sind ziemlich umfang-

reich; der groBte besitzt eine Lange yon ca. 15 cm. Die Stock e

sind aus zahlreichen Kelchen zusammengesetzt und von unregel-

mai3iger Gestalt. Die Kelche sind typisch ausgepragt polygonal

und diinnwandig. Im allgemeinen sind sie yon gleichmaBiger

GroBe, die kleineren, jiingeren Individuen schieben sich zwischen

die ausgewachsenen Formen ein. Der Durchmesser scbwankt

zwischen 1 und 2 mm. Die Wande sind mit runden Poren aus-

gestattet, die bald einreihig, bald in zwei den Wanden parallelen

Reihen angeordnet und auf jeder prismatischen Flache zu er-

kennen sind. Sie sind alternierend gestellt, bisweilen yon einem

erhohten Rand umgeben. Diese Poren sind im Diinnschliff weniger

gut sichtbar wie an angewitterten Flachen. Die dicken Boden
sind sehr vollkommen ausgebildet, wagerecht, seltener konkav

oder koDvex. Ihre Abstande sind jedoch ziemlich unregelmaBig.

Je nach der Verlangsamung oder Beschleunigung des Wachs-
tums werden die Boden durch grofie oder kleine Abstande von-

einander getrennt.

Wie vorliegende Diinnschliffe aus dem deutschen Mittel-

devon zeigen, sind die beschriebenen Stiicke zu Favosites Gold-

fussi M. Edw. et Haime zu stellen, da die beobachteten Merk-

male in bezug auf die Abstande der Boden und den Durch-

messer der einzelnen Individuen diese Art charakterisieren. Mit

Favosites gothlandicus wird die Art bekanntlich haufig verwechselt.

Yon einem typischen, von Lindstkom selbst bestimmten Diinn-

schliff von Favosites gothlandicus aus dem Obersilur von Wisby
unterscheiden sich die vorliegenden Stiicke durch bedeutend ge-

ringeren Durchmesser der Zellen.

Vorkommen: Im Unterdevon des Wolayer Thorls (ca. 20

Stuck), des Seekopf-Thorls (5 Stuck) und des Cellonkofels

(3 Stuck). Die Art wurde aus dem Unterdevon Asturiens von

Barrois beschrieben. Ferner fiihrte Tschernyschew die Art

aus den gleichaltrigen Schichten am Ost- und Westabhang des

Urals an.



377

Favosites polymorphus Goldfuss.

1829 Calamopora polymorplia var. tuberosa- Goldf., Petr. Germ. Bd. I,

S. 79, Taf. 27, Pig. 2b— d, -5b— c.

1829 Calamopora polymorplia var. tuberosa ramosa ibid. Taf. 27, Fig. 3a, 2.

1829 Calamopora polymorplia var. ramosa divaricata ibid. Taf. 27, Fig.

4a— d.

1829 Calamopora spongites var. ramosa ibid. S. 80, Taf. 28, Fig. 2a— g.

1852 Favosites polymorplia Quenstedt, Petr. Deutschlands S. 642, Taf. 56,

Fig. 46-49.
1853 Favosites cervicornis M. Edw. et Haime, Brit. Foss. Cor. S. 216,

Taf. 48, Fig. 2.

1853 Favosites reticulata iidem, ibid. S. 215, Taf. 48, Fig. 1, la, lb.

1860 Favosites polymorplia Milne Edwards, Hist. nat. des Cor. S. 251.

1860 Favosites cervicornis ibid. S. 256.

1860 Favosites reticulata ibid. S. 255.

1879 Favosites cervicornis Nich., Tabulate Corals S. 82, Taf. 4, Fig. 3—3b.

1883 Pachypora cristata F. Roemer ex parte, Lethaea palaeozoica S. 437.

1885 Favosites polymorplia Frech, Die Korallenfauna des Oberdevons
in Deutschland. Diese Zeitschr. 37, S. 103, Taf. 9, Fig. 1—3.

1911 Favosites polymorphus Frech. v. Richthofen, China Bd. V, S. 51.

Die Koralle besteht aus sich verzweigenden, breiten Asten,

die einen Durchmesser von ca. 1,5 cm besitzen.

Die einzelnen Individuen strahlen von der zentralen Achse

des Zweiges aus und biegen sich sanft nach auflen. Sie sind

wesentlich polygonal, manche aber etwas gerundet und oval.

Von Stereoplasma sind sie kaum eingeengt, denn die Wande
sind auBerst diinn und behalten diese Dunne auf ihrer ganzen

Lange bei. Die Kelche erreichen einen Durchmesser von ca.

1 mm, manche aber, hauptsachlich die jungeren Formen, sind

bedeutend kleiner. Die wagerechten Boden sind verhaltnismaBig

zahlreich und vollstandig; ihre gegenseitigen Abstande sind ziem-

lich bestandig und betragen durchschnittlich 1 mm.
Der einzige, vorliegende Dunnschliff lafit sich von einigen

aus dem Mitteldevon (Stringocephalenkalk) der Eifel kaum unter-

scheiden. Alle Diinnschliffe haben die verhaltnismaBig grofie

Haufigkeit der Boden und die geringe Starke oder ganzliches

Fehlen der Stereoplasmaverdickung gemeinsam. Der einzige.

Unterschied, der auf die Erhaltung zuriickzufiihren ist, ist die

Seltenheit der Poren bei den karnischen Exemplaren. Da die

Eifler Stiicke meist im tonigen Kalk, die karnischen aber

meist im reinen Kalk vorkommen, konnte dieser Unterschied

der Seltenheit der Poren durch die Krystallisierung des Kalk-

spats erklart werden.

Vorkommen: 6 Bruchstucke und 1 guter Dunnschliff aus

dem Unterdevon des Wolayer und Seekopf-Thorls. AuBer den

Vorkommnissen im Mitteldevon, wurde die Art in unterdevo-

nischen Schichten von Erbray (Blanc Calcaire), Asturien, Bre-
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tagne und Ardennes, endlich am Ostabhang des Urals bereits

beschrieben.

Striatopor a Hall.

Striatopora volaica n. sp.

Es liegen zwei groBe, weiBe Kalksteinplatten vor, die mit

Bruchstiicken dieser Koralle ganz erfiillt sind und sich ohne

Zweifel zur Gattung Striatopora gehorig erweisen. Die Korallen-

stammchen sind langgestreckt, cylindrisch, schlank und kaum
verzweigt. Diese einzelnen Fragmente besitzen einen Durch-

messer yon etwa 2 mm und eine durchschnittliche Lange von

7 mm. Seltener steigt der Durchmesser bis auf 5 und die Lange
bis auf 12 mm.

Im LangsschlifF verlaufen die einzelnen Zellen in der Achse

des Astes durchweg parallel und genau in der Langsrichtung

und biegen sich scharf yon hier schrag nach auBen und oben.

Auf den angeschliffenen Platten sind sie so dicht zusammen-
gedrangt, daB das ganze nur als weiBe Masse erscheint, in der

die einzelnen Rohren mit blofiem Auge nicht zu unterscheiden

sind. Im Langsschliff aber unterscheidet man deutlich eine

zentrale, unverdickte und eine nach auBen zu verdickte Wand.
Die Rander der Zellen sind , wie im Querschliff zu seben ist,

ziemlich regelmafiig polygonal und haben einen Durcbmesser Yon

ca. 0,3 mm oder nocb weniger. Infolge der Kleinheit der Kelcbe

wurden die feinen, radialen, den Septen entsprecnenden Streifen,

die im Hals des Kelches sonst Yorkommen, nicht beobachtet.

Verbindungsporen sind deutlich und verhaltnismatfig groB.

SowohlQuerschnitte wie Langsschnitte zeigen,daB die Rohren

durch Ablagerungen you Stereoplasma innerlich eingeengt sind.

Doch erreicht dieser Absatz keinen solchen Grad wie z. B. bei

Pachypora und
.
ist, wie erwahnt, im Zentrum der Aste kaum

merkbar. Die seltenen Boden stehen ziemlich weit voneinander

und sind im einzelnen regelmaBig ausgebildet.

Am nachsten verwandt ist die beschriebene Art mit Stria-

topora vermicularis Mc. Coy sp. Yar. filiformis F. Roemer (Cala-

mopora filiformis F. Roemer 1
)) aus dem Stringocephalenkalk von

Dziwki bei Siewierz und aus dem Oberdevon von Ober-Kunzen-

dorf. Die auBere Gestalt einiger in der Privatsammlung von

Frech befindlichen Stucke ahnelt der der vorliegenden Exem-
plare auBerordentlich. Yon der oberdevonischen Form unter-

scheidet sich die unterdevonische durch bedeutend geringeren

Durchmesser der einzelnen Kelche und geringe Entwicklung

l

) Geologie von Oberschlesien, S. 31, Taf. 3, Fig. 1 u. 2.
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der Boden. Auch ist die Stereoplasma-Ablagerimg weniger aus-

gebildet, und in dieser Beziehung ahnelt sie der Hauptform eher

als der Yarietat. Yon der Hauptform Striatopora vermicularis

Mc. Coy 1
) aber unterscheidet sie sich durch geringeren Durch-

messer der gesamten Stocke. Dieser geringere Durchmesser der

Stocke und Rohren macht eine Yerwechslung mit irgendeiner

anderen, beschriebenen Art der Gattung unmoglich.

Wegen der weiBgrauen Farbe der Stereoplasma-Verdickungen

hebt sich die "Wand der Zellen als eine schwarze, haarfeine Linie

hervor, wahrend die Grenze bei Favosites reticulatus yerschwindet.

Yorkommen: Unterdevon des Wolayer Thorls.

Striatopora subaequalis M. Edw. et Haime.

1845 Calamopora spongites Michelin, Icon, zoopk., S. 189, Taf. 48, Fig. 8.

1849 Alveolites ramosus? Steininger, Geogr. Beschreibung der Eifel,

S. 25, Taf. 6, Fig. 6.

1851 Alveolites subaequalis M. Edw. et Haime, Polyp. Foss. des terr.

paleoz., S. 256, Taf. 17, Fig. 4, 4 a.

1860 Alveolites subaequalis M. Edwards, Hist. nat. des cor. Vol. Ill, S. 267.

1885 Striatopora ramosa Frech, diese Zeitschr. 37, S. 106, Taf. 11,

Fig. 7, 7 a.

1911 Striatopora subaequalis Frech. v. Bjchthofen, China. Bd. V, S. 51,

Taf. 8, Fig. 2.

Die Koralle bildet baumforniig yerastelte Formen mit all-

seitig sich offnenden Kelchen. Die Oberflache ist, wie bei den

meisten Baumchen des Eifler Mitteldevons und den Exemplaren

yon Tshon- Terek, meist sehr mangelhaft erhalten und lafit gar

keine Struktur erkennen. Der Durchmesser der Stammchen
schwankt zwischen 0,7 mm und 10 mm, der der einzelnen Rohren

betragt etwa 0,5 mm.
Im Querschliff aber sind die einzelnen Rohren deutlich zu

erkennen. Sie sind im Innern des Stammchens Yon haardiinnen

Wanden umgrenzt und nur auf der auJ3eren, den Ast begrenzenden

Zone der Koralle werden sie durch Ablagerung Yon Stereo-

plasma etwas eingeengt. Diese Ablagerung ist jedoch niemals

betrachtlich.

Im Langsschliff sind die Rohren radial zur zentralen Achse

des Stammchens gestellt und diYergieren nach auBen. Sie sind

ausgesprochen polygonal, oft you zwei Yerschiedenen GroBen.

Septen, Septaldornen und Verbindungsporen wurden nicht

beobachtet.

Yon Yorliegenden Diinnschliffen aus dem MitteldeYOn der

Eifel und yon Tshon-Terek sind die karnischen Schliffe kaum
zu unterscheiden.

J

) Ann. and Mag. Nat. Hist. H. Ser., Vol. VI, S. 377, 1850.
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Vorkommen : Eine groBe Masse und einzelne Bruchstiicke

aus dem Unterdevon des Wolayer Thorls.

Alveolites Lamarck.

Alveolites suborbicularis Lam. mut. n. volaicus.

Die Koralle bildet scheibenformige Massen. Infolgedessen

sind die Kelchoffnungen auf die obere Seite beschrankt.

Die einzelnen Kelche sind im Querschliff unregelmaBig drei-

eckig und lassen eine langere, konvexe und zwei kiirzere, konkave
Seiten erkennen. Doch ist diese dreieckige Form nicht so

ausgepragt wie bei der Hauptforni. Der Durchmesser betragt

ca. 1 mm. Septaldornen wurden nicht beobachtet.

Im LangsschlifT sind die sehr wohlentwickelten Boden
sehr dicht zusammengedrangt und zahlreicher als bei dem mittel-

devonischen Typus. Sie sind durch Abstande von 0,5 mm von

einander entfernt. Zuweilen liegen die Boden viel dichter, doch

behalten sie durch schnittlich diesen angegebenen Mittelwert bei.

Die Boden sind regelma6ig nach unten konvex; besonders ist

dieses aber der Fall in den kleineren Rohren, wahrend sie sich

in den breiteren mehr der horizontalen Richtung nahern.

Von der Hauptform 1
) unterscheidet sich die neue Mutation

durch weniger ausgesprochen dreieckige Form der Zellen im
Querschnitt, das ganzliche Fehlen der Dornen, etwas groBere

Zahl der Boden sowie durch groBeren Durchmesser der einzelnen

Individuen.

Vorkommen: Etwa 10 Stucke aus dem Unterdevon des

Wolayer Thorls.

Caliapora Schluter.

Nach den Angaben von Schluter 3
) sind Boden bei der

Gattung nicht entwickelt. Doch ist diese Bemerkung in dieser

Form unrichtig, insofern, als Boden ziemlich zahlreich ausgebildet

sind, wie mehrere vorliegende, mit den englischen Stiicken

iibereinstimmende Dunnschliffe aus dem deutschen Mitteldevon

zeigen. Die irrtiimliche Angabe von Schluter ist leicht er-

klarlich durch die Tatsache, daB die deutschen Stucke aus einem

hellen oder weifien Kalk bestehen. Infolgedessen heben sich

die Boden nur sehr wenig von der umgebenden Masse hervor.

Wenn man den Schliff in einem auffallenden Lichtkegel be-

obachtet, statt ihn gegen das Licht zu halten, so erkennt man
die Boden am deutlichsten.

*) Hist, des Anim. sans vert. II., S. 186, 1816.
3
) a. a. 0. S. 95, Taf. 14, Fig. 8, 9.
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Alveolites (Caliapora) Frechi n. sp.

Der Stock ist aus zahlreichen, sehr kleinen Individuen

zusammengesetzt, die sich unmittelbar beruhren. Ihr Durch-

messer betragt etwa 0,5 mm.
Im Querschliff miinden die Kelche nicht schief, wie es bei

Alveolites der Fall ist, sondern die Kelchoffnung ist unregelmaBig

polygonal und erinnert sehr an Favosites. Die Zellen werden
von ziemlich dicken Wanden begrenzt, die aber an mancher
Stelle durch Liicken, die den Querschnitt der Poren darstellen,

unterbrochen sind.

Im Langsschliff sind die Wande ebenfalls dick und von

Poren durchbohrt. Die Yorspriinge, die von der Wand ausgehen,

sind ziemlich zahlreich und -wohlentwickelt. An mancher Stelle

trifft der Schnitt nur die Spitze der Yorspriinge, die in diesem

Falle nur als Punkte erscheinen. Die Poren sind verhaltnis-

maBig sehr groB, eioreihig und im allgemeinen nicht rund, sondern

vieleckig.

Einige Boden wurden mit Sicherheit an einem gut erhaltenen

Langsschliff der karnischen Art beobachtet. Die geringe.Ent-

wicklung der Boden steht selbstverstandlich im ZusammenB^ng
mit der g*roJ3en Ausbildung der Dornen. Da Boden bei dieser

Art vorkommen, fehlen sie bei keiner Art der Gattung, da sie

bei Alveolites (Caliapora) Battersbyi 1
) M. Ed ", et Haime und der

dritten Art, Alveolites (Caliapora) carnicus n. sp., deutlich be-

obachtet wurden.

Yon der nachstverwandten Form, Caliapora Battersbyi aus

dem Mitteldevon von Siidengland und Deutschland, unterscheidet

sich die karnische Art durch die geringere Ausbildung der

Dornen und erheblich geringeren Durchmesser der einzelnen

Individuen.

Yorkommen: Eine faustgrofle Masse aus dem Unterdevon
des Yalentin-Tals.

Thecia M. Edw. et Haime.

Thecia Swinderenana Goldf. mut. n. devonica.

Der Korallenstock ist massig und besteht aus unmittelbar

aneinandergrenzenden, prismatischen, fast gleich grofien, dick-

wandigen Zellen. Der Durchmesser der Kelche betragt ca. 1 mm.
Ein Querschliff zeigt sehr deutlich die zwolf starken Septen,

welche mit denjenigen der angrenzenden Zellen in gekrummtem
Yerlauf iiber die schmalen, trennenden Kelchrander zusammen-

') Brit. Foss. Cor. S. 220, Taf. 49, Fig. 2, 2a.
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fliefien und. den Kelchen ein zierliches, sternformiges Aussehen
geben. Die Septen sind nicht gleichmaBig dick, sondern scharfen

sich von auBen nach inn en zu, so daB sie im inneren Teil

schneidende Kanten bilden, wahrend sie am Umfang der Zellen

eine ziemliche Dicke besitzen.

Von der Hauptform Thecia Swinderenana Goldf. l
) unter-

scheidet sich die neue Mutation durch geringe Dicke der Rander.

Es liegt nur ein schneeweiBer Uberzug von Thecia vor, der

ein in seiner Struktur sehr schlecht erhaltenes Stromatoporoid

umschlungen und erstickt hat. Da der Uberzug an der dicksten

Stelle kaum 1 cm — meist weniger — betragt, konnte ein

Langsschliff nicht hergestellt werden.

Yorkommen: Das einzige Stuck aus dem Unterdevon des

Wolayer Thorls.

Dieses ist das erste Vorkommen der Gattung in anderen

als obersilurischen Schichten.

Monticulipora d'Orbigny emend. Nicholson.

Monticulipora (Monotrypa)t sp.

Die scheinbar kugelformig gestaltete Koralle besteht aus

parallel angeordneten Rohren. Die Kelche sind ziemlich klein,

der Durchmesser ca l

/2 mm lang, ohne Septaldornen und un-

regelmaBig polygonal. Wandporen wurden nicht beobachtet.

Die Kelchwande sind diinn und ohne stereoplasmatische Yer-

dickung. Infolgedessen sind die Grenzlinien der einzelnen

Kelche sehr deutlich zu unterscheiden. Es fehlen die fur

Chaetetes charakteristischen, durch Kelchteilung hervorgerufenen,

septenformigen Ausbuchtungen (Pseudosepten) der "Wande.

Wie sich aus der vorstehenden Beschreibung ergibt, wiirde

Monticulipora sp. zu dem Subgenus Monoirypa Nicholson ge-

horen, wenn man die Einteilung des genannten, englischen

Forschers annimmt.

Der Querschliff spricht fur Monticulipora bzw. Monotri/pa,

eine genaue Bestimmung ist jedoch wegen des Fehlens eines

Langsschliffes nicht durchfuhrbar.

Yorkommen: Das einzige Stuck stammt aus dem Unter-

devon des Seekopf-Thorls.

Syringopor a Goldfuss.

Syringopora alpina n. sp.

Der Stock ist aus zahlreichen, cylindrischen Zellen zu-

sammengesetzt, die einen Durchmesser von ungefahr 1 mm oder

J

) Petref. Germ. Bd. I S. 109, Taf. 38, Fig. 3 a, b.
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weniger besitzen. Die Rohren sind vorherrschend parallel und

gerade; bald, wie der Querschliff zeigt, einander sehr ge-

nahert, zuweilen bis zur Beriihrung, bald urn die Lange des

eigenen oder doppelten Durchmessers getrennt. Dieser groBte

Abstand wird nur in wenigen Fallen ubertroffen. Der Quer-

sclmitt der einzelnen Kelche ist kreisformig. Die Aufienseite

ist nur an einer Stelle erhalten. Aus diesem Grunde wurden

die Anwachsstreilen und andere Thecalgebilde nicht beobachtet,

zumal die Kelche iiberdies einen geringen Durchniesser haben.

Die von Wand zu "Wand verlaufenden Boden sind schwach

trichterformig nach abwarts gerichtet. Querrohren, welche die

groBeren Kelche verbinden, wurden nur an einer Stelle be-

obachtet. Diese sind aber viel zu klein, urn die innere Struktur

erkennen zu lassen, doch scheinen sie denselben Bau zu be-

sitzen wie die langeren Rohren.

Syringopora wurde in dem Unterdevon sowohl yon Bohmen
wie vom Ural bis jetzt nicht gefunden. Mit Ausnahme der

Karnischen Alpen und Nehou (Manche), wo nach M. Edw. et

Haime 1

)
Syringopora abdita, eine ganz abweichende Form, vor-

kommt, fehlt sie in Europa in Schichten dieses Alters ganzlich,

so daB sie mit Ausnahme dieser zwei Gebiete im Unterdeyon

auf Amerika beschrankt ist.

Aus devonischen Schichten waren Arten yon gleich ge-

ringem Durchmesser bisher nicht beschrieben; aus obersilurischen

Schichten sind dagegen verschiedene Arten bekannt. Yon ihnen

steht Syringopora Hisingeri Billings 2
) der karnischen Art am

nachsten und unterscheidet sich yon ihr durch groBeren Abstand

der Rohren. Trotzdem nur ein einziges Stuck vorliegt, mag
dasselbe doch beschrieben werden, da es sich um eine Koralle

handelt, die sich yon den bisher beschriebenen Formen sehr

leicht unterscheidet.

Mit dieser Syringopora ist ein schlecht erhaltenes Stroma-

toporoid verwachsen, so da£ das Ganze auch hier die bekannte

n Caunopora
u - Struktur zeigt. Das Stromatoporoid-Skelett zeigt

gesonderte Radialpfeiler, die horizontale, strahlenformige Fort-

satze aussenden. Die Radialpfeiler setzen sich durch zwei

bis drei Interlaminarraume fort. Auf langeren Strecken wurden
sie nicht beobachtet. Angesichts der angegebenen Lange der

Radialpfeiler und der deutlichen Trennung zwischen Radial-

pfeiler und Laminae haben wir es hier mit einem Actinostroma

zu tun. Die Bestimmung der Species aber ist auf Grund
dieses einzigen Stuckes allein nicht mogiich.

*) Polyp, foss. terr. paleoz. S. 295.
s
) Canad. Nat. and Geol. Vol. IV, S. 20.
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Dieses diirfte wohl das erste und einzige Vorkommen yon

7)
Cauvopora u im Unterdevon yon Europa sowohl wie von Amerika

sein; denn obwohl diese eigentiimliche, koromensualistische, aus

Syringopora bzw. Aulopora und einem Stromatoporoid bestehende

Form im Mitteldevon yon den Karnischen Alpen bis Devon-
shire allgemein yerbreitet ist, wurde bis jetzt, soviel mir be-

kannt ist, kein einziges Vorkominen aus dem Unterdevon be-

schrieben.

Yorkommen: Unterdeyon des Cellonkofels.

Syringopora sp.

Es liegt mir ein kleines Stuck vor, dessen Durehmesser

etwas iiber 3,5 mm betragt.

Die ganze Oberflaclie ist, wie ein Querschnitt zeigt, yon

aufierst winzigen, fast mikroskopisch kleinen, kreisformigen Off-

nungen bedeckt, deren Gro.Be bedeutend geringer ist als die

yon Syringopora alpina. Die innere Struktur der Syringopora

laflt sich kaum beobachten. Soyiel aber lilBt sich erkennen,

daB die Offnungen yon einem deutlich begrenzten Rand um-

geben sind. Leider ist es wegen der Dunne der Platte un-

moglicb, einen Langssclmitt anzufertigen; folglicb lajBt sich nicht

feststellen, ob eine Syringopora mit Boden, oder eine Aulopora

ohne Boden vorliegt.

Wie bei Syringopora alpina ist die Koralle im „Caunopora u -

Stadium verwachsen. Die Radialpfeiler und die horizontalen

Fortsatze des Coenesteums sind derartig miteinander verbunden,

da6 ein ziemlich ununterbrochenes Gewebe entsteht. Daher diirfte

es sich urn eine Stromatopara handeln, deren genauere Struktur

nicht beobachtet werden kann. Die Species laBt sich nicht

bestimmen, da, wie gesagt, ein Langssclmitt sich nicht anfertigen

laBt.

Vorkommen : Unterdeyon des Valentin-Tals.

Siromatoporoidea.

Stromatopora Goldfuss.

Stromatopora celloniensis n. sp.

Es liegen mehrere, massige Stiicke dieser Art vor, die sehr

verschiedene Gestalten zeigen. Alle die verschiedenen Er-

scheinungsformen erweisen jedoch ihre Zusammengehorigkeit

durch wesentliche Ubereinstimmung der Innenstruktur wie

Langs- und Querschliffe zeigen.
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Eine Basaltheca wurde nicht beobacbtet. Ein Querscbliff

zeigt in der Mitte die abgesclinittenen Enden der dicht zu-

sammensteliendeii Radialpfeiler, die eine wobl ausgesprocben

gerundete Form zeigen. Infolge der Unebenbeit der Laminae
erscbeint das Bild der borizontalen und transversalen Schliffe

zugleicb. Der innere Teil des Horizontalschliffes wird von

zahlreichen, mebr oder weniger regelmaBigen, konzentriscben,

kreisformigen, den horizontalen Fortsatzen entsprecbenden

Linien umgeben.

Im Langsscbliff erscbeinen die Laminae als kleine, bori-

zontale Dornen, die auf den Radialpfeilern sitzen und deren

gegenseitiger Abstand etwa 1

/3 mm betragt. Das cbarakteristiscbe

Merkmal des Langsscbliffes aber sind die senkrecht gestellten,

gesonderten, mebr oder weniger geraden Radialpfeiler. Sie sind

sebr kraftig entwickelt, so daB ibr Durcbmesser grofSer ist als

ihr gegenseitiger Abstand. Yon einem Axialkanal wurde keine

Spur gefunden. Die Radialpfeiler durcbsetzen mehr als 20

aufeinanderfolgende Interlaminarraume obne Unterbrechung.

Die Laminae sind in deutlicben Latilaminae yon ungleicber

GroBe gruppiert, von denen man in einem ca. 18 mm boben

Schliff etwa 6 beobacbtet.

Zooiden-Robren und Astrorbizen wurden in den zwei gut

erbaltenen Scbliffen nicbt beobacbtet.

Die Art ist mit Stromatopora Beuthi Barg. 1
) und Stroma-

topora Hiipschii Barg. 2
) aus dem Mitteldeyon am n|cbsten

yerwandt. Yon den beiden genannten Arten unterscbeidet sie

sicb durcb die betracbtliche Starke und den geraderen Yerlauf

der Radialpfeiler. AuBerdem ist sie durcb das Zuriicktreten

der Laminae und das ganzlicbe Feblen der Astrorbizen yon

der ersteren und durcb das Feblen der Axialkanale yon der

zweiten Art unterscbeidbar.

Yorkommen: 6 Stuck aus dem Unterdevon des Cellon-

kofels.

Die bellen, fast weiflen Kalke des Wolayer Tborls und
Wolayer Sees baben keine guten Praparate geliefert. Die yon

dort stammenden Exemplare sind makroskopiscb erkennbar,

aber mikroskopiscb unbrauchbar. Dagegen sind die grauen

oder gelblicben, weniger reinen Kalke, wie sie im Yalentin-

Tal und am Cellonkofel auftreten , durcb bessere Erbaltung

der Korallenstruktur ausgezeicbnet. Andererseits sind gerade

bier keine grofien Stiicke, ebensowenig wie Bracbiopoden- und

Molluskenschalen, erbalten.

») a. a. 0. S. 56.
2
) a. a. 0. S. 62.

Zeitschr. d. D. Geol. Ges. 1914. 25
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Stromatoporella Nicholson.

Stromatoporella volaica n. sp.

Die Oberflache ist nicht mehr erhalten. Im Querschliff sind

die Radialpfeiler als kleine Punkte sichtbar, die durcli horizon-

tale Fortsatze miteinander in Verbindung treten oder zuweilen

vollstandig yerschmelzen. Da die Laminae der Koralle eine

unregelmaBige Erhebung und Depression zeigen, erscheint das

Bild eines Langs- und Querschliffes zugleich. Im Langsschliff

zeigen sich die horizontalen Laminae als mehr oder weniger

wellenforaiige, scharf abgegrenzte Linien. Sie sind auflerst diinn

un3 etwa 0,5 mm voneinander entfernt; ihr Durchmesser ist

stets geringer als der der Radialpfeiler. Senkrecht zu den

Laminae verlaufen die vertikalen, diinnen Radialpfeiler, die sich

scheinbar durch niemals mehr als zwei Interlaminarraume fort-

setzen. Ihr gegenseitiger Abstand betragt etwa dasselbe wie

ihr Durchmesser — ca. 0,1 mm.
f

Astrorhizen wurden nicht beobachtet.

Diese Art steht Stromatoporella stellifera A. Roemer 1

) (=
Stromatopora polymorph a stellifera A. Roemer) aus dem deutschen

Mittel- und Oberdevon am nachsten, da in beiden Fallen die

Laminae als deutliche Linien erscheinen. Doch unterscheidet

sich die unterdevonische Form durch die scharfe Abgrenzung der

Laminae sowie durch betrachtlich geringere Abstande der Radial-

pfeiler
v

AuBerdem setzen sich die Radialpfeiler durch zwei

Interlamirjarraume fort, was bei Stromatoporella stellifera nicht

der Fall ist.

Die in dieser Zeitschrift (1885, 37, S. 117) abgebildete

und beschriebene Stromatopora stellifera A. Roemer, die mit

Stromatoporella Eifeliensis Nicholson 2
) sehr nahe verwandt ist,

mufi, wie mir Herr Frech freundlichst mitteilt, zu Stromatoporella

gestellt werden.

Vorkommen: Unterdevon von Wolayer Thorl.

Clathrodictyon Nicholson and Murie.

Clathrodictyon carnicum n. sp.

Es liegt nur ein einziges Stuck dieser Art vor, dessen

Lange 5,5 mm, Breite 4,5 mm und Hohe 3,5 mm betragt. Die

Struktur ist sehr deutlich aus Langs- und Tangentialschliffen

zu ersehen.

J

) Harz III, S. 27, Taf. 6, Fig. 1; Stromatopora placenta A. Roemer,

Harz III, S. 28, Taf. 6, Fig. 7.
2
) Brit. Stromatoporoids, 1886; Ann. and Mag. Nat. Hist. ser. 5, 17,

S. 235, Taf. 8, Fig. 5, 1866.
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Ein Tangentialschliff zeigt die Schnittenden derRadialpfeiler,

die als kleine, gerundete Punkte die ganze Flache bedecken.

Die horizontalen Fortsatze sind ziemlich regelmafiig quirlformig.

Im LangsschlnT sind die Laminae am deutlichsten. Sie

erscheinen als langgestreckte, wohlentwickelte, gerade oder sehr

leicht wellige, annahernd parallele Linien, die durch Abstande

yon etwa 2
/3 mm voneinander getrennt sind. Senkrecht zu ihnen

stehen die yertikalen kurzen Pfeiler, die sich scheinbar nur

durch den einen Interlaminarraum fortsetzen, in dem sie ihren

Ursprung finden. Meistens aber erscheinen sie nur als kleine

Dornen, die auf der Oberseite der Laminae entspringen, nach

oben streben und nur sehr wenig uber die Laminae hinausragen.

Laminae und Radialpfeiler sind sehr diinn. Die letzteren sind

ungefahr ebenso weit entfernt wie die Laminae, bald mehr,

bald weniger. Die Laminae sind yerhaltnismaBig sehr eng und
erscheinen nur als diinne, zarte Linien. Sie yereinigen sich nicht

zu Latilaminae.

Die Astrorhizen sind auf einigen Stellen vorhanden und er-

reichen in dem grotften Falle eine Lange yon etwa 7 Laminae

und Interlaminarraumen. Ihre Boden sind maflig entfernt, ge-

bogen und sehr unregelmaBig.

Die Art erweist ihre Zugehorigkeit zu der Gattung Clathro-

dictyon durch die gute Ausbildung der Laminae und die Be-

schrankung der Radialpfeiler auf einen Interlaminarraum.

Sie ist mit Clathrodictyon regulare Rosen 1
) am nachsten yer-

wandt, yon der sie sich durch die unregelmafligere Ausbildung

der Radialpfeiler sehr leicht unterscheidet. IJberdies sind die

Laminae nicht bei weitem so nahe aneinandergeriickt wie bei

der silurischen Art, wo statt 3 in einer Hohe yon 2 mm, etwa

12 yorkommen. Von Clathrodictyon striatellum d'Orbigny 2
),' mit

dem sie ebenfalls sehr nahe yerwandt ist, unterscheidet sie sich

durch den geraderen Verlauf der Laminae. Yon den anderen

Arten der Gattung unterscheidet sich die unsrige durch die

Feinheit des Gewebes und das ganzliche Fehlen einer vesiculosen

Struktur, die fur die silurischen Arten sehr charakteristisch ist.

Clathrodictyon ist fast ausschlieBlich auf das Silur und zwar

das Obersilur beschrankt. Die Arten, die in anderen Forma-
tionen yorkommen, sind Clathrodictyon cellulosum Nicholson 3

)

aus dem Corniferous Limestone yon Canada, eine unbeschriebene

Art 4
) aus dem Deyon (Mittel-?) yon Siid-Deyon, Clathrodictyon

]

) Uber die Natur der Stromatoporen, S. 74, Taf. 9, Fig. 1—4, 1887.
3
) a. a. 0., Vol. I, S. 51.

3
) Brit. Stromatoporoids, S. 79, Fig. 11.

4
) Nicholson, a. a. 0., S. 79.

25*
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aquisgranense Dantz ') aus dem Kohlenkalk der Umgebung von
Aachen, Clathroclictyon Montis Casii Frech 2

) aus dem Stromato-

porenkalk des mittleren Kwenlun, China.

Clathrodictyon Philoclymenia Frech 3
) aus dem Oberdevon

ist merkwiirdigerweise in einem Exemplar in einer Entfernung

von einigen Kilometern von dem Fundort der beschriebenen Art

entdeckt worden. Die Art unterscheidet sich durch sehr viel

grobere Struktur.

Vorkommen: Mittelunterdevon des oberen Valentin -Tals.

Zusammenfassung.

Wie sich aus der Tabelle ergibt, lassen sich die genau

bestimmbaren Formen, oder die, welche ihre Verschieden-

heit von schon beschriebenen Formen erkennen lassen, nur zum
geringen Teil (etwa 11 von 35) auf schon bekannte Species aus

anderen Gebieten beziehen. Fur die Cystiphylliden und Favositen

trifft diese Bemerkung am wertigsten zu. Obwohl die meisten

Arten dem karnischen Meer eigentiimlich sind, iiberwiegen doch

die Species, die auf Beziehungen zu dem deutschen Mitteldev.on

hindeuten. Wie in den anderen Tierklassen, am ausgepragtesten

wohl bei den Braclriopoden und Crinoiden, sind die Vorfahren

der mitteldevonischen Korallenfauna von Westdeutschland und
den sich unmittelbar daranschlieBenden Gebieten von Belgien

und Nordfrankreich nicht in den obefen Helderberger und
Hamiltonschichten von Nordamerika, sondern in den unter-

devonischen, karnischen Riffkalken zu suchen. So stimmen unter

den 35 bestimmbaren und beschriebenen, unterdevonischen Arten

nicht weniger als 25 oder ungefahr 2
/3 entweder mit den mittel-

devonischen Formen direkt uberein oder stehen diesenamnachsten.

Mit mitteldevonischen Formen verwandt sind:

Amplexus Frechi n. sp. (ex aff. Ampl. hercynicus A. Roemer),

Columnaria symbiotica n. sp. (verwandt mit Columnaria rhenana

Frech),

Cyathophyllum vermiculare Goldfuss mut. n. carnicum,

„ volaicum n. sp. (ex aff. Cyath. vermiculare Goldf.),

„ cdpinum n. sp. (ex aff. Cyath. dianthus Goldf.),

„ n. sp. (ex aff. Cyath. dianthus Goldf.),

„ syringoporoides n. sp. (ex aff. Cyath. minum

A. Roemer),

') Diese Zeitschr. 1893, 45, S. 624, Taf. 28, Fig. la, b.
a
) v. Richthofen, China, V, 1911, S. 55, Taf. 7, Fig. 11a, b.

3
) Diese Zeitschr. 1885, 37, S. 118.
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Endophyllum carnicum (ex aff. End. acanthicum Frech),

„ sp. ex aff. End. acanthicum Frech,

Favosites reticulatus Blatnv. mut. n. praecursor,

„ proasteris cus n. sp. (ex aff. Fav. asteriscus Frech),

Alveolites suborbicularis Lam. mut. n. volaicus,

„ (Caliapora) Frechi n. sp. (ex aff. Caliapora Battersbyi

M. Edw. et. Haime),

Stromatopora celloniensis n. sp. (ex aff. Stromatopora Beuthi. Barg),

Stromatoporella volaica n. sp. (ex aff. Stromatoporella stellifera

A. Roemer),

Clathrodictyon carnicum n.sp. (ex aff. Clathrodictyon regulare Rosen).

Sieht man von den, dem karnischen Meer eigentumlichen

Formen ab, so finden sich etwa 10 von den 11 der bisher be-

kannten Arten in dem Mitteldevon anderer Gebiete. Auch
diese Tatsache lafit die oben hervorgehobene Beziehung der

unterdevonischen Fauna zu dem Mitteldevon sehr deutlich er-

kennen.

Die Arten, die sich yon den mitteldeyonischen Formen
kaum oder gar nicht unterscheiden lassen, sind:

Cyathophyllum helianthoides Goldf.,

„ cf. heterophyllum M. Edw. et Haime,

„ cf. hallioides Frech,

„ dianthus Goldf.,

„ macrocystis Frech,

Cystiphyllum vesiculosum Goldf.,

„ cristatum f Frech,

Favosites Goldfussi M. Edw. et Haime.

„ polymorphus Goldf.,

Striatopora subaequalis M. Edw. et Haime.

Demgegeniiber besitzen nur die folgenden zwei Arten
nahere Beziehungen zu dem Silur:

Heliolites confnensis n. sp. (ex aff. Bel. interstinctus Linne),

Thecia Swinderenana Goldf. mut. n. devonica, die als einziger

Auslaufer der obersilurischen Fauna in dem Unterdevon der

Karnischen Alpen aufgefaBt werden konnte.

Die einzige mit den unterdevonischen Schichten

anderer Gebiete gemeinsame Art, ist Aspasmophyllum

ligeriense Barrois. Auch diese Art deutet auf die nahere Yer-

wandtschaft der unterdevonischen und mitteldevonischen Fauna
hin, zumal die einzige andere bekannte Art der Gattung, Aspas-

mophyllum pMlocrinum F. Roemer, in dem Eifler Kalk bei Gerol-

stein vorkommt.

Ein Vergleich mit anderweitigem Unterdevon ist erschwert,

hauptsachlich wegen der verschiedenen Facies, von der augen-
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scheinlich die Korallen, wie Crinoiden. recht abhangig sind.

So enthalten die Sandsteine iiberall, wie z. B. in Westdeutsch-

land, nur wenige oder fast gar keine Korallen, die sich in

reinem Kalk oder tonigen Kalken reichlich einzustellen pflegen.

Folglich kommen Korallen in dem schiefrigen oder sandigen

Unterdevon der Eifel fast gar nicht vor, wahrend sie in dem
allerdings etwas unreinen Kalk des Mitteldevons massenhaft

vertreten sind.

Dagegen wurden Korallen aus dem kalkigen Unterdevon

des Urals von Tschernyschew und aus Bohmen von Barrande
(Pocta) beschrieben. Da jedoch aus dem Ural im ganzen nur

12 Species beschrieben worden sind, ist ein Yergleich mit diesem

Gebiet ziemlich schwierig. Doch sind in der kleinen, 13 Arten

umfassenden Faunula, die bis jetzt bekannt ist, nicht weniger

als 5 Form en enthalten, die nahe Yerwandtschaft mit den kar-

nischen zeigen. Diese sind:

Cystiphyllum cristatum? Frech (Ural, Ostabhang),

„ intermedium Tscherny (Ostabhang). Die karnische

Form ist Cystiphyllum intermedium mut. n. densum,

Favosites Goldfussi M. Edw. et Haime (Ost- und Westabhang),

„ polymorphus (Ostabhang),

Heliolites interstinctus Linne (Ostabhang). Die karnische Form
ist Heliolites confinensis n. sp.

Bemerkenswerter ist jedenfalls die groflere Ahnlichkeit der

Fauna des karnischen Unterdevons mit der des Urals als der

karnischen und der gleichaltrigen Schichten (F
2) von Bohmen,

in denen nur das auch in dem karnischen Meer vorkommende
Aspasmophyllum ligeriense Barrois auftritt. Hervorznheben aber

ist, daB die genannte Aspasmophyllum-Art, welche in Bohmen
und den Karnischen Alpen massenhaft auftritt und in Erbray

in einzelnen Exemplaren vorkommt, im Ural fehlt.

Nur insofern, als die unterdevonischen Faunen anderer Ge-

biete nahe Beziehungen zu dem Mitteldevon zeigen, sind ge-

meinsame Arten vorhanden. Abgesehen von dem dem Unter-

devon eigentiimlichen Aspasmophyllum ligeriense Barrois finden

sich daher in Erbray nur die mitteldevonischen Formen Favo-

sites polymorphus Goldf. und Striatopora subaequalis Lam., die

ebenfalls in den Karnischen Alpen gesammelt wurden. Ver-

wandte Formen sind Amplexus hercynicus A. Roemer (karnische

Form: Amplexus Frech i n. sp.), Heliolites interstinctus LiNXE (kar-

nische Form: Heliolites confinensis n. sp.).

Ebenso kommen im Unterdevon von Asturien nur die Formen

Cystiphyllum vesiculosum Goldf., Favosites Goldfussi M. Edw. et

Haime, Favosites polymorphus Goldf. und Striatopora subaequalis
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Mich, vor, die neben ihren mitteldevonischen Vorkommen im

Unterdeyon der Karnischen Alpen auftreten. Yerwandte Formen

sind Favosites reticulatus (Karnische Form: Favosites reticulatus

Blainv. var. n. praecursor) und Alveolites suborbicularis Lam.

(Karnische Form: Alveolites suborbicularis Lam. mut. n. volaicus).

Obwohl in dem Unterdeyon der Karnis chen Alpen Ver-

treter von fast samtlichen Gattungen vorkommen, die im

Mitteldevon eine bedeutendere Entwicklung erfahren, wie

Amplexus, Aspasmophyllum, Zaphrentis, Cyathophyllum, Endophyl-

lum, Cystiphyllum, Heliolites, Favosites, Alveolites, Caliapora, Stria-

topora, Syringopora und die Siromatoporoidea, ist das Fehlen

der mitteldevonischen Gattungen Calceola, Clisiophyllum, Diplo-

hone und Mesophyllum {== Actinocystis) bemerkenswert.

Dagegen sind die typischen silurischen Gattungen
Streptelasma

,
Qmphyma

,
Goniophyllum, Ptyclwphyllum, Stauria,

Polyorophe, Lindstromia und Plasmopora ganzlich verschwunden.
Bemerkenswert ist ferner das ziemlich haufige Auftreten

der Stromatoporoiden im Unterdevon dieses Gebietes.

Nicht weniger als drei Gattungen, die im Mitteldevon eine

auflerordentliche Yerbreitung haben und an Arten reich sind,

sind im Unterdevon der Karnischen Alpen vertreten. Das
Fehlen dieser Gattungen in gleichaltrigen sowie in den liegen-

den und hangenden Schichten von Bohmen ist wohl auf schlechte

Erhaltung zuriickzufiihren.

Nicht ohnelnteresse ist das Auffinden dersymbiotischen „Cau-

nopora u ,;da es zweifellos beweist, daJ3 dieLebensbedingungen in den

unterdevonischen Meeren ganz ahnlich wie in den spateren

mitteldevonischen waren.

Eine Ubersicht tiber die einzelnen Arten und deren Vor-

kommen in anderen Gebieten des kalkigen Unterdevons oder

des Mitteldevons gibt die folgende Tabelle. Nicht mit auf-

genommen sind die einzelnen, spezifisch nicht naher bestimm-

baren Formen. Monticulipora sp. und Hallia sp. seien nur als

Belege fur den Gattungsreichtum erwahnt.
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A n h a n g.

Obersilurische Korallen vom Westabhang des Findenig-

Kofels bei Paularo.

Tetracoralla.

Cyathophy llidae.

Cyathophyllum.

Cyathophyllum articulatum Wahlenberg.

1821 Madroporites articulatus Wahlenberg. Nova Acta Soc. Upsala I,

8, S. 87.

1840 Cyathophyllum caespitosum Eichwald. Sil. System in Esthland,

S. 203.

1850 Cyathophyllum caespitosum D'Orbigny. Prodr. de Paleontologie

Bd. I, S. 47.
•

1851 Strephodes Craigensis Mc. Coy. Brit. Palaeoz. Corals S. 30, Taf.

lc, Fig. 10.

1851 Cyathophyllum articulatum M. Ed\v. et Haime. Polypiers foss. des terr.

paleoz , S. 377.

1854 Cyathophyllum articulatum iidem. Brit. Foss. Corals, S. 282, Taf

67, Fig. 1, la.

1858 Cyathophyllum articulatum Fr. Schmidt. Unters. iiber d. Silurfor-

mation, S. 233.

1860 Cyathophyllum articulatum M. Edwards. Hist. nat. des Cor. Bd. 3,

S. 377.

1860 Cyathophyllum articulatum Eichwald. Lethaea rossica, S. 536.

1873 Cyathophyllum articulatum Dybowski. Rugosa Corals, S. 21, Taf.

3, Fig. 1, a, b.

1882 Cyathophyllum articulatum Lindstrom. Silur aus Nord-RuBland
und Sibirien, S. 16.

1883 Cyathophyllum articulatum F. Romer. Lethaea palaeozoica, S. 335,

Taf. 10, Fig. 2.

1894 Cyathophyllum articulatum Weissermel. Korallen d. Silurgeschiebe

Ostpreufiens. Diese Zeitschr. S. 589, Taf. 47, Fig. 1.

Die Koralle ist einfach und zylindrisch. Da kein Exem-
plar vollstandig erhalten ist, ist es unmoglich, die GroBenver-

haltnisse der Koralle festzustellen. Der Durchmesser des

grofiten, vorliegenden Stiickes betragt etwa 2 cm. Die meist

durch Verwitterimg zerstorte Theca ist sehr dtmn und ziemlich

undeutlich langsgestreift. Anwachswiilste treten nicht hervor.
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Bei einem Exemplar sind zwei die Mitte genau schneidende,

entgegenstehende Seitensepten miteinander derart verwachsen,

dah* sie in einer ununterbrochenen Linie fortlaufen. Dieses Merk-

mal kommt auch bei anderen, silurischen Arten yor, beispiels-

weise bei CyathophyUum pachyphyUoides Lindstrom 1
) und Cya-

thophyllum densum Lindstrom 2
). Es sind im ganzen 32 + 32

Septen Yorhanden. Sie stolen nicht mit den zwei Yereinigten

Seitensepten zusammen, sondern sind undeutlich fiederstellig

angeordnet und Yerlaufen geradlinig bis zur Mitte, ohne sich zu
einer Pseudocolumelle zu Yerschlingen. Zwischen die Primar-

septen schieben sich die ebenfalls zierlichen und diinnen Septen
zweiter Ordnung ein. Alle Septen sind durch sehr feine Dissepi-

mente Yerbunden. Die Septen zweiter Ordnung sind nur 2
/3

so lang wie die erster Ordnung.

Die Bestimmung griindet sich auf Vergleich mit mehreren
sich in den Breslauer Sammlungen befindenden Exemplaren
aus dem Obersilur Yon Wisby.

Tabulata.

Favositidae.

Favosites.

Favosites Forbesi M. Edw. et Haime.

1829 Calamopora basaltica (pars) Goldfdss. Petref. Germ. Vol. I, S. 78,
Taf. 26, Fig. 4b.

1850 Favosites Gothlandica D'Orbigny. Prodr. de Paleontologie Tome
I, S. 48.

1851 Favosites Forbesi M. Edw. et Haime. Polypiers foss. des terr. paleoz.

S. 238.

1854 Favosites Forbesi iidem. Brit Foss. Corals, S. 258, Taf. 60, Fig.

2a-g.
1860 Favosites Forbesi Milne Edwards. Hist. nat. des Cor. Vol. Ill,

S. 253.

1860 Calamopora Forbesi Eichwald. Lethaea rossica I, 1, S. 468.

1868 Favosites Forbesi Lindstrom. v. Pichthofen China IV, S. 53.

1876 Favosites tuberosus Rominger. Geol. Survey of Michigan. Lower
Peninsula, S. 31, Taf. 9, Fig. 1, 2.

1879 Favosites Forbesi Nicholson. Tabulate Corals, S. 56, Taf. 1, Fig.

1—7, Taf. 2, Fig. 1—3, Taf. 3, Fig. 1—3.
1881 Favosites Forbesi Nicholson. Species from Devonian Rocks of

France, S. 21.

Die sehr stark verwitterten , verkieselten Stiicke besitzen

regelmaBige, polygonale Kelche mit einem Durchmesser von

') Obersilurische Korallen von Tschau-Tien. v. Richthofen, China,

Bd. IV, Taf. 6, Fig. 6.
2
) a. a. 0., Taf. 6, Fig. 3.
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2—5 mm. Sie zeigen keine Spur von Septen und die Wand-
poren sind nur an einigen Stellen zu sehen, wo sie sich als

klein, mittelstandig und einreihig zeigen.

Die sehr wohl entwickelten Boden sind wagerecht und

dicht gedrangt, so da£ 9 oder 10 in einer Entfernung von 5

mm liegen.

Trotz der von den gotlandischen Exemplaren abweichenden

Erhaltung stimmen die beschriebenen Stiicke mit diesen in der

Form und Ungleichheit des Kelchdurchmessers sehr gut iiberein,

so daB an der Richtigkeit der Bestimmung kaum ein Zweifel

bleibt. Die mir vorliegenden Gotlauder Stiicke sind von Lind-

strom selbst als Favosites Forbesi bestimmt.

Vorkommen: Die Stiicke stammen nicht von Paularo, wo
Frech zuerst die obersilurischen Korallen beschrieben hat,

sondern von Cellonkofel, dessen Gebirgsmasse ebenfalls aus Silur

besteht. Bisher war von Cellonkofel nur der obersilurische

Orthoceraskalk bekannt. Dieses Yorkommen obersilurischer

Korallen ist somit neu. Es liegt etwa 6—8 km von Paularo

entfernt.

Alveolites.

Alveolites Labechei M. Edw. et J. Haime.

1840 Calamopora spongites Eichwald. Sil. System in Esthland S. 197.

1851 Alveolites Labechei M. Edw. et J. Haime. Polypiers Foss. des terr.

paleoz. S. 257.

1851 Alveolites Grayi. Ibid. S. 258.

1854 Alveolites Labechei M. Edw. et J. Haime. Brit. Foss. Corals S. 262,

Taf. 61, Fig. 6a—b.

1854 Alveolites Grayi iidem. Ibid. S. 262, Taf. 61, Fig. 2—2a.

1858 Alveolites' Labechei Fr. Schmidt. Untersuchungen iiber d. Sil. Form.
v. Esthland S. 229.

1860 Alveolites Labechei M. Edwards. Hist. nat. des Cor. 3, S. 265.

1879 Alveolites Labechei A. Nicholson. Tab. Corals S. 128, Taf. 6, Fig.

3— 3a.

1883 Alveolites Labechei F. Romer. Lethaea palaeozoica S. 442.

1894 Alveolites Labechei Frech. Karnische Alperi S. 233.

Die vorliegenden Stiicke sind vollstandig verkieselt. Die

Erhaltung ist infolgedessen nicht besonders gut und eine Unter-

suchung der Innenstruktur im Diinnschliff unmoglich, da ver-

kieselte Stiicke sich zur Herstellung solcher Schliffe nicht eig-

nen. Doch laflt sich folgendes beobachten:

Der Korallenstock besteht aus aneinanderliegenden, eng zu-

sammengedraugten Polypen. Sie sind sehr diinnwandig und
besitzen nur geringen Durchmesser. Sie miinden mit schief-

stehenden, kleinen, unregelmaflig halbmondformigen Kelchen,

so daJ3 die Form eines schiefverzerrten Dreiecks entsteht. Auf
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der langeren Seite des Dreiecks beobacktet man zuweilen Septal-

dornen. Hingegen sind Poren und Boden durch die ungiin-

stige Erhaltung yerwischt.

Caliapora Schluter.

Alveolites (Caliapora) carnicus n. sp.

Der Torliegende Stock, dessen Struktur grofltenteils yerkieselt

ist, besteht aus zaklreicken, fest aneinanderliegenden Indiyiduen.

Ikr Durchmesser betragt ca 1 mm, selten weniger.

Im Langssckliff sind die Zellenwande sehr schon zu erkennen.

Die Boden sind ebenfalls gut ausgebildet; ihr gegenseitiger

Abstand betragt etwa 1 mm. Die fur die Untergattung

ckarakteristiscken, gebogenen, dornenaknlicken Yorspriinge gehen

\*on der Wand aus und sind stets nack innen und aufwarts

gericktet. Die Dornen sind dicker an der Anwacksstelle als an

der freien Spitze. Die Entfernung zwiscken je zwei Dornen ist

an der Abzweigungsstelle sekr gering, etwa 0,5 mm. Die Dornen
selbst sind etwas langer als ikr gegenseitiger Abstand und reicken

etwas uber die Mittellinie der Kelcke kinaus. In der Mitte

stoBen sie nickt z'usammen, sondern alternieren. Die obige Be-

sckreibung der Dornen trifft nur dann zu, wenn der Scknitt

genau durck die Mitte der Zellen lauft. Die Lage des Scknittes

und das entspreckende Bild wurde von Schluter 1
) in seiner

Besckreibung yon Alveolites (Caliapora) Battersbyi M. Edw. et

Haime ausfiihrlick auseinandergesetzt.

Dieses einzige Exemplar entsprickt der Besckreibung yon

Alveolites (Caliapora) Battersbyi aus dem deutscken und engliscken

Mitteldeyon fast genau und la!3t sick kaum Ton der genannten

Art untersckeiden. Yon der mitteldeyoniscken Form ist die

unterdevoniscke nur durck ein einziges Merkmal zu untersckeiden.

Dieses Merkmal ist die erkeblick geringe Ausbildung der Dornen

bei dem karniscken Stiick. Yon der dritten Art der Gattung

Alveolites (Caliapora) Frechi untersckeidet sick die besckriebene

Art durck den grofieren Durckmesser der einzelnen Individuen

sowie die geringe Ausbildung der Poren.

Monticulipora D'Orbigny.

Diplotrypa Nicholson.

Monticulipora (Diplotrypa) petropoktana Pander.

1830 Favosites petropolitanus Pander. Beitriige zur Geognosie des rus-

sischen Keickes S. 105, Taf. 1, Fig. 6, 7, 10, 11.

]

) Anthozoen des rheinischeii Mitteldevons, S. 95.
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1877 Dianulites petropolitanus Dybowski. Die Chaetetiden S. 24, Taf. 1,

Fig. 4 u. 5.

1879 Montkulipora petropolitana Nicholson. Palaeoz. Tabulate Corals

S. 313, Taf. 13, Fig 3 -3c.
1881 Monticulipora (Diploirypa) petropolitana Nicholson. Palaeoz. Corals

— Monticulipora S. 156, Fig. 30.

Zwei kleine, zierliche Exemplare liegen vor, deren Skelett

verkieselt ist und deren Ausfiillung aus Kalk besteht. Das
kleine Stuck betragt ca 20 mm, das groBe 3,5 cm, doch handelt

es sich in beiden Fallen urn Bruchstiicke.

Die Rohren sind regelmaBig polygonal, fiinf- oder sechs-

seitig und liegen dicht aneinander. Ihr Durchmesser ist bei dem
kleinen Stiick so gering, daB ungefahr 12—16 Rohren im Raum
von 5 mm liegen, so daJ3 sie etwas kleiner als die gotlandischen

Formen sind. Auf dem Vertikalschnitt sind die Kelche parallel

gestellt, kleinere schieben sich dazwischen ein und diirften als

jiingere Individuen aufgefaBt werden. Sowohl groBe wie kleine

Individuen sind mit zahlreichen, zusammengedraugten Boden
ausgestattet, deren Abstande ca */4 mm betragen.

Mit vorliegenden, yon F. Romer bestimmten Exemplaren von

Monticulipora petropolitanc aus dem Geschiebe von Sadewitz

zeigen diese zwei kleinen Stiicke eine grofle Ahnlichkeit. Doch
laflt sich die Bestimmung nicht ganz sicher ausfiihren, erstens

da die Sadewitzer Stiicke viel hoher liegen als die von Pander

aus dem Untersilur bei Petersburg beschriebenen Exemplare,

zweitens da diese verkieselten, karnischen Stiicke sich zur An-

fertigung von Diinnschliffen nicht eignen.

Vorkommen: Aus dem obersilurischen Korallenkalk vom
Siidabhang des Findenig—Kofels.

Actinostroma Nicholson.

Actinostroma intertextum Nicholson.

1886 Actinostroma intertextum Nich., Brit. Stromatoporoids S. 76, Fig. 10.

1889 Actinostroma intertextum, ibid. S. 138, Fig. 8—11.
1894 Actinostroma intertextum Frech, Karnische Alpen S. 233.

Die Gestalt der vorliegenden, verkieselten Exemplare ist

halbkugelig. Das groBte Stiick hat ca. 7 cm Lange und

3,5 cm Hohe. Das Coenenchym besteht aus undeutlich ge-

sonderten, verhaltnismai3ig dicken Radialpfeilera, welche zahl-

reiche, in regelmaBigen Abstanden horizontale, strahlenformig

angeordnete Fortsatze aussenden, die derart miteinander ver-

schmelzen, daB im Vertikalschnitt rechtwinklige Maschen ent-

stehen. Die Radialpfeiler durchsetzen mehrere, aufeinanderfol-

gende Lamellen und Interlamellenraume und sind nicht auf
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einen Interlamellenraum beschrankt. Es ist mir gelungen, Radial-

pfeiler zu verfolgen, die sich durch 15 Interlaminarraume setzen.

Sehr wahrscheinlich reichen sie durch bedeutend weitere Strecken,

da es unnioglich ist, erne grofie Elache zu finden, die den Radial-

pfeilern genau parallel lauft; denn die letzteren selbst sind mehr
oder weniger zirkular gebogen.

Die Oberflache ist mit sehr winzigen, zusammengedrangten
Hockerchen bedeckt, die den oberen Enden der Pfeiler ent-

sprechen. Das Gewebe ist auflerordentlich fein, denn die Radial-

pfeiler sind nur' J

/4 mm voneinander entfernt. Die Abstande
der konzentrischen Laminae sind etwa ebenso klein wie die

der Radialpfeiler. Die letzteren bestehen aus einem sehr porosen

und feinverzweigten Gewebe. Im Bau dominieren die vertikalen

Elemente iiber die horizontalen Lamellen. Trotz der groBeren

Dicke der Yertikalsaule aber macht sich die horizontale Struk-

tur durch die Yerwitterung sehr deutlich bemerkbar; denn durch

die letztere sind ziemlich grofie Kliifte entstanden, die der Basis

und den Lamellen parallel gestellt sind. Der fast regelmaBig

gleiche Abstand dieser Lagen — etwa 5 mm — ist wahrscheinlich

durch Verschiedenheit der Yerwitterung yerursacht.

Nach Nicholson unterscheidet sich Actinostroma intertextum

von den anderen Arten der Gattung durch die Feinheit der

Radialpfeiler und die lose, netzformige Struktur der Laminae.

VerzeiGhnis der Arten des unterdevonischen Riffkalkes.

>> Andere
s
:0

ei

Fund-

punkte

Bd. 46 THlobita
S. 448 Taf . 30 Fig. 1 a, b Calymene reperta Oehl. +
,, 448 30 4 Harpes venulosus

Corda + +
449 30 4 Cyphaspis hydrocepha-

lus A. ROEMER + Schee-
renstieg
(Harz)

Bronteus sp.

Acidaspis sp.

Proetus cf. orbitatus

Barr.
Proetus sp.

Cheirurus gibbus Beyr. + Ga

, ,
Sternbergi Barr. + + G x

Harz

„ 450 33 ,, 4a, b Phacops Sternbergi

Barr.
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I
A ink're

Fund-

punkte

CJej)h(iIoj)o (let

s. 450 Taf. 30 Fig. 3 C yrtoceras pugio Barr. — — —
450 30 Orthoceras discretum

Barr. + — —
452 „ 30

,
5a, b volajae Frech

fjrClStVOpOClCl

* X)S. 118 Taf. 11 Fig. 2 a, b Palaeoscurria ? capuli-

formis Spitz —
*s. 119 Philhedra epigonus

473 „ 36
,

4a, b Frech —
* 121 „ 11 ,, 4a, b Bellerophon altemon-

tanus Sp. —
* 120 „ 11

,
13a, b angustomphalus

Spitz —
* 120 „ 11

,
6a, b equisitus Spitz —

* 119 11 „ 8, 9 heros nov. nom.
Spitz —

* 122 „ 11 „ 14 telescopus

461 „ 33
, ,

6a, b Frech —
4G0 33 , 7a-d Hintzei nov.

nom. Frech —
* 121 11

,
12a, b ,, iners Spitz —

* 125 11 , 5 Zonidiscus carnicusSp. —
* 125 11 , 7 ,, Geyeri nov. —

403 „ 34
, , 2a—

c

nom. Frech —
* 123 „ 11 , , 15-17 /oriis Barr. var. —

alpina Spitz
* 122 „ 11

,
10a, b ,, parvus Spitz —

462 33 , 3a—

b

,, involutus

Frech —
462 33 , la-d insectus Frech —

* 130 ,, 12 , 9a-b Pleurotomaria carnica

Frech —
* 130 „ 12 , 10-11 ,, euomphaloides

Spitz.
* 134 „ 12 ,

1-3 ,, Frechi Spitz
* 130 „ 12 , 8 coluber Barr.

var. alpina

Spitz
* 128 „ 12 ,

6-7
, , Grimb urgiF~KE.cn

452 ,, 30 , 2a-b
* 132 12

, , 4 ,, italica Spitz
* 131 12 , 12-13 evoluta Frech

x
) Die mit einem Storn bezeichneten Arton stammcn aus der

SpiTZschon Monographic: Dio Gastropoden dos karnischen Untor-
devons. Beitrage zur Palaontologie und Geologie Osterreich-Ungarns
und des Orients, 42, 1907.
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455 Taf. 31 r lg. o a— Q
* 126 OA

,, Z4 rleurotomaria labrosa

Hall var. alpina

Spitz
* 134

,
, YZ 14— lO , ,

paradoxa
459 34 6a— e Frech

* 132 11 oo
,

, zz
, ,

quadrata Spitz
* 126 „ 11 Zo „ Taramellii

Spitz
* L6Z ,, 11 ,, 19 ,, trochiformis

Spitz
* 1 O A134 lo ,, Z Euomphalopterus bi-

carinatus Spitz
* 11 1Q

, , 11 — lo E uomphalus ater Spitz
* 138 13 A K

>5 4, carnicus Frech
* IOCloO 1 olo io on Kokeni Spitz -

137 ,, lo fi ob — 8
,

, lituites Spitz
* 137 „ 13 >> 1 / ,

, monticola Spitz
* 136 ,, 13

,
, 14 solutus Spitz

* 142 13 Cyclonema immersum
Spitz

* 141 13 1

, , persimile Spitz

" A CKA404 OK
, , oO la— a

* 143 Trochus alpinus Frech
A CKCX „ <54 la—

D

*"
143 14 6— 8 Pinnae Frech
466 ,, 34 ,, oa— e

* 145 14 i/i ik14— 10 ,, conspicuus

Spitz
* 144 )> 14 j? 3 Scupini Spitz
*

J >
144 „ 14 12 ,, btacnei Spitz

* 144 „ 14 z , , vilis Spitz
* 151 15 Murchisonia altevittata

Spitz
* 148 „ 14

,
, concava Spitz

* 150 „ 14 13 ,, convexa Spitz
* 147 „ 15 „ 1-2 Davyi Barr.

var. alpina

Spitz
* 146 „ 15 „ 8 9^ Jti.Lt/ Wot// v k/i J.1/J

* 150 „ 14 18-19
, , fornicata Spitz

* 149 „ 14 „ 10 rotundata nov.

nom. Spitz
* 146 14 ,, 20 semiornata Sp.
* 152 14 „ 17 Loxonema ingens

466 „ 35 2a— b Frech
* 152 14 „ 16 magnificum Sp.
* 151 „ 15 3, 4 rectangulare Sp.
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*s. 153 Macrochilina Frechi
468 Taf. 35 Fig. 4 a-b Spitz —
153 ? subtilis Spitz —
468 „ 35

, , 6a — c

154 ,, 14
, , 23 -26 Holopella enantiomor-

> > 467 35
, , 3a — c pha Frech —

155 14
, , 4, { ? incerta Spitz —

*,, 154 ,, 14
, , 22 dilatata Spitz —

* 156 15
, ,

17--19 Naticopsis ? gracilis

Spitz —
156 15

, , 29 ? minima Spitz —
.

* 156 Turbonitella Verae
476 36

, , la — c Frech —
* 167 16

, 10 Hercynella bohemica
Barr. var.

,, plana Spitz —
* 168 16 , 2— o6 , , carnica Spitz —

159 15
, 10 Strophe-stylus decipiens

Spitz —
159 ,, 15

, 30
, , Perneri Spitz —

161 15
, , 24 Platyceras Holzapfeli

Spitz —
* 160 „ 15

, 35 ,, Oehlerti Spitz —
* 162 15

,
33 Orthonychia nuda

Spitz —
* 165 15

,
20

, ,
obliquestriata

Spitz
* 166 15

,
40 ,, obliques ulcata

Spitz
* 166 „ 15

, 39 obliquesulcata

Spitz var. sca-

biosa Spitz
*,, 166 ,, 15

,
38 planidorsata Sp. —

* 168 16
, 11, 12 Tubina Geyeri Spitz —

* 169 16
,

1 Guniaria uneca Spitz —

Vermes
s. 169 Taf. 34 Fig. 7 Cornulites devonicus

Frech

Bd. 57 JLJlAjllVtsVVt/%J 1 lli 1Vis 11IWVW'

s. 93 Taf. 5 Fig. 22 Aviculopecten (Pterino-

pecten) Niobe Barr.
var. +

94 „ 5 „ 9 Avicula scala mut.
devonica Frech

95 5 „ 7, 8 palliata Barr. +
Unter-
Helder-

96 ,, 5 4, 5 Pietinea (?) post-

costatula Scupiist terg.

Zeitschr. d. D. Geol. Ges. 1914.
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QQ 1 ai. Jb lg. A Amphicoelia europaea
Frech

Q8
J» " >J ° Myalina declivis SCU-

PIN

>»
QQyy -Lextiigur 1 Myalinoptera alpina

Frech
lai. D x1 lg. 6, 4 Ctenodonta Frechi Scu-

pin
ft 11 Cypricardella discoidea

Barr. sp.
1

-r

101 Textfigur 2 Cypricardinia aff.

squamosa Bake. -
» > 102 lai. b Jjig. 8 Praelucina Beushau-

seni Scupin
1 A/I lextiigur 6 Chaenocardiola Holz-

nnipli Spttptnt

Conocardium bohemi-

cum var. longula

Bare.
1

»»
1 Aft Taf ft T?ifT 1 Ax ai . o Jc lg. lu ,, micella Bare.
1 AT ft o

>> 6 9 ,, artifex Bare. 1+
i r»niuy »> « »> 9 ,, quadrans Bare. 1

~~r

l noiuy ft ftO D ,, volaicum Scupin

»»
1 1 n
J. i. V ft 7

,, Stachei Scupin

Bd. 58 X>i 11 CfilOjJOllll

QO, ZiLO Textfigur 4 Chonetes subgibbosa

Scupin
»»

91 K ± ai. 1 1 J: lg. / , ,, embryo Barr. O Cf

>» „ 2 ,, 7, 8 Strophomena rhomboi-
dalis Wilck. 1

> » 216 ,, Stephani Barr. 1

Ol fi it i11 ,, 1,2 ,, Phillipsi Barr.
1 ,, 11 ,, 3,4 ,, Frechi Scupin ~~

» >
918 Textfigur 5 ,, cf. convoluta

Barr. 4_

220 „ 12 Fig. 9 Dalmanella praecursor

Barr. sp. +
»» 221 „ 12 „ 6,8 ,, praecursor var.

sulcata Scupin

»» 221 12 4 ,, occhisa Barr. +
222 „ 12 „ 7 ,, palliata Barr. +
223 „ 11 „ 6 , , Fritschi Scupin
223 Textfigur 7 ,, aff. subcarinata

Hall
»> 224 8 ,, nov.spec. Scupin

226 9 Rhynchonella ? Thetis

Barr. sp. ei-g3

228 Taf. 11 Fig. 9, 10 ,, pentagonalis Sc.
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Fund-

punkte

+

Harz

Harz

Harz

Harz

Cabrie-
res?

Greifen-
stein
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S. 229 Taf. 12 Fig. 2 Rhynchonella cognata
Barr. + +

230
> >

13 2 aff . monas Barr.

„ 231
9 9 13 „ 1 lynx Barr. sp. e 2

„ 232 Textfigur 10 aff. sifnulcLTis

Barr.
„ 233 Textfigur 11, 12 carinthiaca Spitz

„ 234 13, 14 Spitzi Sctjpin — -
,, 236 15 " volaica Scupin
„ 236 Taf. 11 Fig. 12, 13 9 9 nympha Barr.
„ 236 12 „ 3,5 et var. e2—gl +
„ 238

5 9
13 ,. 6 > J Proserpina

Barr. +
,, 239 J» Amalthea, Barr. +
„ 239 12 „ 1 Latona Barr. +
„ 240 13 3-5,7 postmodica Scu-

PIN _
„ 243

9 9 13 „ 8 pseudopugnus
Scupin _

244 J » 14 „ 1,2 nov.spec. Scupin —
„ 245 14 „ 3 princeps Barr. e 2-gi +

„ 246 14 ,, 6, 8, 12 carnica Scupin

,, 248 14 „ 10 carnica var. ?
— -

„ 248 99 14 „ 4, 7, 9 Bureaui Bar-
ROIS 1

„ 250 Textfigur 16 nov. spec. Scu-
pin — —

251 Pentamerus galeatus

Dalm. +
„ 251 Taf. 15 Fig. 5 pelagicus Barr. e 2

„ 252 14 „ 5 > > pseudogaleatus
Hall _

„ 252 14 „ 11 optatus Barr. e 2 -f 2

,, 254 15 „ 4 Sieberi v. Buch + +
„ 254 15 „ 2 Janus Barr.

„ 256 15 „ 1 9f integer Barr.
„ 257 15 93 3 9 > integer Barr.

var.

„ 257 15 „ 6 procerulus Barr. +
,, 258 15 7 procerulus Barr.

var. gradualis

Barr. +
„ 258 15 „ 14 Megalanteris inornata

d'Orb. sp. +

Andere

Fund-

punkte

Harz

+

Harz

Harz
Cabrie-
res?

Keller-
wald

Harz

Unter-
Helder-
berg

Greifen-
stein

Cabrie-
res
Harz

Greifen-

stein

Harz?
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S. 262 Taf. 11 Fig. 11 DidciStnCl T&CtdYiQuXoLtCL

SCUPIN
263 ,, 16 ,, 6 ,, cuneata Scupin - -

„ 265 Textfigur 20 ,, Barroisi Scupin —
265 ,, 21 ,, pumilio Scupin Harz

269 Taf. 15 Fig. 8, 9, 17 KcLvpinsTczcb conjugulct

TSCHERNYSCHEW 4-

,, 270 15 „ 10, 11 ,, Tschernyschewi
SCUPIN

271 Atrypa reticularis L. 4- 4- 4- Harz

, , retic ularis L

.

var. aspera

Cabrie-
res
Harz

SCBXOTH. 4-

271 „ 15 13 ,, semiorbis Bare,. + +
272 15 ,, 20 comata, Barr. 4- 4-

i

273 ,, 15 15, 18 sublepida

M. V. K. 4-

insolita Barr.

,, 274 15 ,, 16, 20 , ,
paradoxa Scu-

„ 16 „ 1 pin - - -
,, 27b lexttigur 22 ,, Arachne Barr. +
,, 277 Taf. 16 Fig. 5 Atliyris a£f. Campo-

manesii d'Arch.
Vern.

„ 277 16 ,. 8—11 Mcrista herculca
*Ra"R~p var Greifen-

stein

,, 279 ,, 16 ,, 3 Hecata Barr. — _ — Greifen-

stein

279 , , passer Barr. 4- Greifen-

,, 281 16 ,, 7 Meristella recta Bar-
4-

stein

Cabrid-
ROIS 4_

res?

,, 282 ,, 16 4 Nucleospira concen-

trica Hall Unter-

,, 282 Textfigur 24 ,, nov.spec. Scupin
Helder-
berg

283 Taf. 16 Fig. 2 Freclii Scupin
284 ,, 16 9, 10 Retzia Haidincjeri

284 Textfigur 25 Barr. 4- 4-

285 Taf. 16 Fig. 15 pnYialUprrt Sptt.

PIN

,, 285 Textfigur 26 Spirifer togatus Barr. +
,, 286 Taf. 16 Fig. 12 superstes Barr. Harz

,, 287 16 ,, 13,16,17 Geyeri Scupin 9 Cabrie-

„ 289 ,, 16 ,, 14 pseudoviator
res

Scupin
Textfigur 27,28

,, 290 Taf. 16 Fig. 18 Stachei Scupin

„ 17 „ 6

Textfigur 29
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S. 292 Taf. 17 Fig. 3

292

293
293
294

295

17

17

17

17

17

7, 8

4

1, 2

14, 15

5, 13, 16

„ 296 Textfigur 30, 31

„ 297 Taf. 17 Fig. 9-12
„ 299

Bd. 66

S. 331 Taf. XXVIII Fig. 1

„ 333 Taf. XXVIII Fig.2—

7

Textfigur 1

„ 335 Taf. XXVIII Fig. 8

„ 337 Taf. XXIX Fig. 1

Textfigur 2

„ 339 Taf. XXIX Fig. 2

Textfigur 3

,,341 Taf. XXIX Fig. 4

Textfigur 4

„ 343 Taf. XXIX Fig. 3

Textfigur 5

„ 345 Taf. XXVIII Fig. 9

S. 349 Taf. XXX Fig. 6

„ 351

„ 351 „ XXXI „ 3a,

b

,, 354 „ XXX „ 2, 3

„ 352 „ XXX „ la, b
4, 5

,, 356 ,, XXXI „ 2a,b,c

„ 357 „ XXXI „ 5

Spirifer cf. inchoans
Barr.

, , Bischofi

A. Roem.

,, Theidis Barr.

,, volatus Scupin

,, Koegeleri Scu-

pin

,, carinthiacus Fr.

,, tiro Barr.

,, subtiro Scupin
Cyrtina heteroclita

Defr.

Crinoidea
Cyathocrinus carnicus

n. sp.

Hexacrinus Rosthorni
Frech

,, Frechi n. sp.

Megistocrinus devoni-

cus n. sp.

Melocrinus prostellaris

Frech
Rhipidocrinus prae-

cursor Frech
,, alpinus n. sp.

Eucalyptocrinus ex aff

.

rosaceo Goldf.

Tetracoralla.

Petraia confinensis n.

sp.

Amplexus sp. indet.

ex aff

.

irregularis

Kayser
,, Frechi n. sp.

Zaphrentis alpina n. sp.

Aspasmophyllum lige-

riense Barrois
Columnaria symbiotica

n. sp.

Gyathophyllum heli-

anthoides Goldf.

+ +

+
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Harz
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S.358 Taf.XXXII Fig.6a,b Cyathophyllum vermicu-

lare Gf. mut. n.

cctmic urn

360 XXXI 8 ,, sp.
YYYT

,
, cf. heterophyl-

lum M. Edw. et

H.
„ 361 YYYT

,, A A. A 1
A

,, cf. hallioides

Fbjech

,, ooZ V "V Y TAAA1 n in
,, i), 1U ,, volcticutn n. sp.

„ 363 XXXI 7, 8 , , dianthus Goldf.

„ 364 „ XXXII „ io ,, alpinum n. sp.

365 XXXII 9a, b ,, n. sp. ex aff. di-

anthus Goldf. - - —
,,366 „ XXXI ,, la, b , , syringoporoides

n. sp.

„ 367 ,, XXXII „ 7 , , mdcvocystis Fr. — — —
„ 367 „ XXXIII 2 Hallia? sp. — — —
,,368 „ XXXII

5 ,
1 [Endophyllum cami-

cutn n. sp.

„ 369 „ XXXII „ 5 ,, sp. ex aff. acan-

ihicum Frech _ _ _
,, 369 „ XXXII „ 3 Gystiphyllum interme-

dium Tschern.
var. n. densum

„ 371 ,, XXXII „ 4 ,, vesiculosum Gf. _ _
,,372 „ XXXII „ 2 cristatum ? Fr. -

Alcyonaria

S. 372 Taf. XXXIII Fig. 4 Heliolite8 confineYi8is

n. sp. — — —

Tabulatci
S. 373 Taf.XXXIII Fig. la,b Fcivosites procisteriscus

n. sp.

„ 375 „ XXX ,, 9 reticulatus

Blainv. mut. n.

praecursor
,,375 „ XXXIII ,, 5a,b

, , Goldfussi

M. Edw. et

Haime +
„ 377 „ XXXIII „ 3 Favosites polymorphous

Goldf. + +
„ 378 „ XXX „ 7,8 Striatopora volaica n.

sp.
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Fund-

punkte
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rien,
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S.379Taf.XXXIV Fig. 7

,, 380 „ XXXIV „3a,b

,,381 „ XXXIV „la,b

„ 381 „ XXXIV ,, 11

,, 382 „ XXXIV „ 10

„ 382 ,, XXXIV „ 9

S,384 Taf .XXXIVFig. 5a,b,

6

„ 386 „ XXXIV „ 8

,, 386 ,, XXXIV „ 4a,b

Striatopora subaequalis

M. Edw. et Haime
Alveolites suborbicula-

ris Lam. mut.
n. volaicus

,, (Caliapora)

Frechi n. sp.

Thecia Swinderenana
Goldf. mut. n. de-

vonica
Monticulipora sp.

Syringopora alpina
n. sp.

Stromatoporoidea
Stromatopora celloni-

ensis n. sp.

Stromatoporella vola-

ica n. sp.

Clathrodictyon carni-

cum n. sp.



Erklarung zu Tafel XXX.

Fig. 1 a, b. AspasmophyUum ligeriense Barrois. 1/1. Wolayer Thorl.

Fig. 2. Zaphrentis alpina n. sp. 3/1. PlockenpaB.

Fig. 3. Zaphrentis alpina n. sp. 3/1. PlockenpaB.

Fig. 4. AspasmophyUum ligeriense Barrois. 3/1. Walayer Thorl.

Fig. 5. AspasmophyUum ligeriense Barrois. 1/1. Seekopf-Thorl.

Fig. 6. Petraia calloniensis n. sp. 1/1. PlockenpaB.

Fig. 7. Striatopora volaica n. sp. 3/1. Wolayer Thorl.

Fig. 8. Striatopora volaica n. sp. 3/1. Wolayer Thorl.

Fig. 9. Favosites reticulatus Blainv. mut. v.praecursor. 3/1. Seekopf-Thorl.

Samtliche Stiicke stammen aus dem Unterdevon.
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6

Lithldnack von Albtrl Friich, Berlin W.







Erklanmg zu Tafel XXXI.

Fig. 1 a, b. Gydthophyllwm syringoporoides n. sp. 3/1. Wolayer Thorl.

Fig. 2 a, b. Columnaria symbiotiea n. sp. 3/1. Wolayer Thorl

c. Columnaria symbiotiea n. sp. 1/1. Wolayer Thorl.

Fig. 3 a, b. Amplexus Freehi n. sp. 3/1. Wolayer Thorl.

Fig. 4. Cyathophyllum cf. liaUioides Frech. 1/1. Wolayer Thorl.

Fig. 5. Cyathophyllum helianthoides Goldf. 3/1. Cellonkofel.

Fig. 6. Cyathophyllum cf. heterophyllum M. Edw. et Haime. 3/1. Seekopf-

Thorl.

Fig. 7. Cyathophyllum dianthus Goldfuss. 3/1. Seekopf-Thorl.

Fig. 8. Cyathophyllum dianthus Goldf. 3/1. Oberes Valentin-Tal.

Fig. 9. Cyathophyllum volaicum n. sp. 3/1. Wolayer Thorl.

Fig. 10. Cyathophyllum volaicum n. sp. 1/1. Wolayer Thorl.

Samtliche Stucke stammen aus clem Unterdevon.



Zeitschr. d. Deutsch. Geol. Ges. 1 Tafel XXXI,

Lichtdruck von Albert Frisch, Berlin W.





Zeitschr. d. Deutsch. Geol. Ges. 1914. Tafel XXXI.







Erklanma zu Tafel XXXII.

Fig. 1. Endophyllum carnicum n. sp. 3/1. Wolayer Thorl.

Fig. 2. Cystiphyllum cristatum? Frech. 1/1. Oberes Yalentin-Tal.

Fig. 3. Cystiphyllum intermedium Tschernyschew sp. var. n. densum. 1 1.

Seekopf-Thorl.

Fig. 4. Cystiphyllum vesiculosum Goldf. 1/1. Cellonkofel.

Fig. 5. Endophyllum ex aff. acanthicum Frech. 1/1. Wolayer Thorl.

Fig. 6 a, b. Gyathophyllum vermiculare Goldf. mut. n. carnicum. 3 1.

Seekopf-Thorl.

Fig. 7. Cyalhopltyllum macrocystis Frech. 3/1. Seekopf-Thorl.

Fig. 8. Cyaihophyllum sp. 1/1. Oberes Valentin-Tal.

Fig. 9a, b. Cyathophyllum n. sp. ex aff. dianthus Goldf. 3/1. Wolayer

Thorl.

Fig. 10. Cyathophyllum alpinum n. sp. 3/1. Wolayer Thorl.

Samtliche Stiicke stammen aus dem Unterdevon.
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Zeitschr. d. Deutsch. Geol. Ges. 1914. Tafel XXXII.

Lichtdruck von Albert Frisch, Berlin W.











Erklarung zu Tafel XXXIII.

Fig. la, b. Favorites proasteriscus n. sp. 3/1. Wolayer Thorl.

Fig. 2. Hallial sp. 3/1. Wolayer Thorl.

Fig. 3. Favorites yolymorphus Golbf. 3/1. Wolayer Thorl.

Fig. 4 Heliolites confimnsis n. sp. 3/1. Wolayer Thorl.

Fig. 5a, b. Favosites Goldfassi M. Edw. et Haimb. 3/1. Seekopf-Thorl.

Samtliche Stiicke stammen aus dem Unterdevon.
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Lichtdruck von Albert Frisch, Berlin W.







Erklarung zu Tafel XXXIV.

Fig. la, b. Alveolites {Caliapora) Frechi n. sp. 3/1. Oberes Valentin-Tal.

Fig. 2. Alveolites (Caliapora) carnicus n. sp. 3/1. Aus dem Silur von

Paularo.

Fig. 3 a, b. Alveolites suborbic'ularis mut. n. volaicus. 3/1. Wolayer Thorl.

Fig. 4 a, b. Clathrodictyon carnicum n. sp. 3/1. Oberes Valentin-Tal.

Fig. 5 a, b. Stromatopora celloniensis n. sp. 3/1. Cellonkofel.

Fig. 6. Stromatopora celloniensis n. sp. 3/1. Seekopf-Thorl.

Fig. 7. Striatopora subaequalis M. Edw. et Haime. 3/1. Wolayer Thorl.

Fig. 8. Stromatoporella volaica n. sp. 3/1. Wolayer Thorl.

Fig. 9. Syringopora alpina n. sp. mit Actinostroma sp. 3/1. Cellonkofel.

Fig. 10. Monticulipora sp. 3/1. Seekopf-Thorl.

Fig. 11. Thecia Swinderenana Goldf. mut. n. devonica. 3/1. Wolayer

Thorl.

I

Samtliche Stiicke stammen aus dem Unterdevon.
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