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5. Devon-Fossilien yon der bitliynischen

Halbinsel (Kleinasien).

Von Herrn Cl. Leidhold in StraJBburg i. E.

(Hierzu Tafel XI—XIII.)

Einleitung.

Fur die Kenntnis dor Devon-Ablagerungen des Bosporus
sind besonders die* jahrelangen Untersuchungen P. de
Tchihatcheffs maBgebend gewesen. Bereits im Jahre I 860 1

)

konnt© er ©in© kleine List© von Devon-Versteinerungen
geben, die nach Bestimmung von de Veeneuil und Haime.
ein unterdevonisch.es Alter dieser Ablagerungen erkennen
lieBen. Auf die grofi© petrographische und zum Teii auch
palaontologisch© Ahnlichkeit des bithynischen Devons mit

dem rheinischen Unterdevon machte u. a. Dtjmont auf-

merksam, der diese Bildungen in sein terrain rhenan
stellte. Gelegentliche kurze Notizen iiber das Devon dieses

Gebietes sind bei Gaudey 2
) und F. Boemee3

) zu finden;

letzterer stellte indessen alle fraglichen Schichten zum Mittel-

und Oberdevon. Erst mehrfache Aufsammlungen von P. de
Tchihatcheff, die de Veeneuil und Aechiac untersucht

und beschrieben haben4
), stellten das Unterdevon-Alter auBer

Frage, lieBen aber gleichzeitig erkennen, daB auch. Mittel-

und OberdevOn vorhanden sind. DreiBig Jahre spater brachte

ToulxV von einer Beise nach Kleinasien Devon-Ver-

steinerungen mit, die von E. Kaysee beschrieben und lab-

gebildet sind 5
).

Das Material der im folgenden bescliriebenen Fossilien

wurde von Herrn Dr. Paul Kesslee auf ©iner geoiogischeii

Beise nach der bithynischen Halbinsel zusammengebracht6
).

i) Bullet, soc. geol. de France. II. S., T. VII. S. 388.

-) Bullet, soc. geol. de France. II. Serie, T. XL S. 13;,

3
) Xeues Jahrbuch fiir Mineralogie etc. 1863, S. 509.

4
) Xeben verschiedenen Notizen im Bulletin de la societe

geologique de France hauptsachlich in dem groBen Werke von
P de Tchihatcheff. L'Asie Mineure. Bd. IV, Paleonbologie.

1866—69, S. 1—69 und 432—495.'
5
) Devon-Fossilien vom Bosporus etc. Beitrage z, Palaeont.

u, Geologie Osterreich - Ungarns etc. Bd. XII. S. 27, Tafel I;

6
) P. Kessler. Zum geologischen Aufbau der bitliynischen

Halbinsel. Centralblatt fiir Miner, etc. 1909, S. 653.
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Ein Verzeichnis der an den einzelnen Ortlichkeiten ge-

sammelten Fossilien nebst kurzen Bemerkungen iiber das

Alter der betrefflichen Schichten babe ich im Centralblatt

fur Mineralogie etc. gegeben7
). Die Versteinerungen stam-

men zum Teil vom asiatischen Ufer des Bosporus, und
zwar vom Riesenberg (Yuscha Dagh) nordlich Beikos, und
vom Ost- und Westabhang des Berges Bulgurlu ostlich Skutari,

zum Teil vom Nordufer des Marmara-Meeres, namlich von
den Ortschaften Pendik, Kartal, Yakadjik. AuBerdem lagen

mir aus letzterem Gebiet noch einzelne Formen vor von
Soghangly, Karakoi imd vom Berg Karabasch.

Die Fundstellen von Kartal und Pendik liegen zwi-

schen beiden Orten langs der Steilkiiste. Die Fauna von
Yakadjik wurde sudlicli des Ortes rechts und links der

StraBe nacli Maltepe bei BtraBenbauarbeiten entdeckt.

tiber die genaue Lagerung der fossilfuhrenden Schichten

lassen sich keine naheren Angaben machen, da die tekto-

nischen Verhaltnisse in diesem Gebiet noch nicht erkannt

sind und sehr verwickelt zu sein scheinen.

Das fossilfuhrcnde Gestein ist am Biesenberg ein Ton-

schiefer bzw. eine Grauwacke, die petrographisch groBe

rbereinstimmung mit manchen versteinerungsreichen Ban-
ken des rheinischen Unterdevons zeigen. Am Bulgurlu

und zum Teil auch bei Kartal liegen die Fossilien in einer

braunen bis gelben, ausgelaugten Grauwa,dke; ebenso (am

Karabasch. Sonst sind es in dem Gebiet von Pendik—Kartal

namentlieh kalkig-mergelige bis sandige Schichten, an die

die Versteinerungen gebunden sind.

Dichte, blaugraue Kalke sind nach Angaben Kesslees
nordwestlich von Kartal bei der Ortschaft Maltepe in einer

Kalkgrube aufgeschlossen. Bei Almadjik und Kalburdja

am Nordrand des Golfes von Ismid treten in den Kalken
metasomatische Eisenerz-Lagerstatten auf, die, zu Braun-

eisen verwittert, oberflachlich auf weitere Strecken ver-

folgbar sind.

Da bereits eine Anzahl Fossilien vom Bosporus von
E. Kaysee8

)
eingehend dargestellt sind, kann ich mir die

nahere Beschreibung verschiedener Formen ersparen und
brauche nur auf die weniger bekannten Arten einzugehen,

soweit es das KESSLEK'sche Material gestattet.

') Centralblatt fur Miner, etc. 1912, S. 718.
8
) E. Kaysee. Devon-iFossilien vom Bosporus etc. Beitrage

zur 'Palaontologie unci Geologie Osterreich-Ungarns etc. Bd. XII,
S. 27, Tafel I.
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' Fur die Uberlassung des Materials, sowie fur eine

Reihe personlicher Mitteilungen mochte ich auch an dieser

Stelle Herrn Kesslee bestens danken.

Beschreibung der Arteii.

Crustacea.

Beyrichia Roemeri Kays.

Tafel XIII, Fig. 7.

Beyrichia sp. F. Eoemee. Beise nach KonstantinopeL
a, ;a. 0. S. 521, Taf. V, F. 9.

Beyrichia Roemeri Kaysee. Devon-Fossilien vom Bosporus
etc. Beitrage zur Geologie und Palaontoliogie Oster-

reich-Ungarns etc. Bd. XII, S. 30, 35, Taf. I, F. 9, 10.

F. Eoemee hat als e-rster auf das Vorkommen
von Beyrichien im tiirkischen Devon aufmerksam gemaciit.

E. Kaysee hat dann die Formen eingehender beschrieben.

Die ungewohnliche GroBe— 'meine Exemplare sind bis 4 mm
lang und 7 mm breit —, die dreilappige Gestalt und die starke

Querausdehnung machen die Form gut kenntlich. Indessen

ist die auBere Gestalt ziemlichen Schwankungen unter-

worfen; gelegentlich kommen Formen vor, die nur weniger
lang als breit sind.

Dei* Dorsalrand ist gerade, der Ventralrand durch-

schnittlich nur wenig geschwungen, Cephal- und Caudalraind

gerundet. Nach dem Ventralrand fallt die Schale ziemlich

stark ab. An gut erhaltenen Exemplaren beobachtet man
am Schalenrand einen schwachen Saum. Von den drei

Wiilsten ist der dem caudalen Ende genaherte am starksten

.

ausgebildet. Der mittlere, spindelformige tritt aus der

Schalenebene heraus und iiberragt gewohnlich die benach-

barten. Die von der Dorsalschale ausgehenden Furchen
laufen bis iiber die Mitte der Schale, biege'n parallel zum
Unterrand um und vere-inigen sich dann, etwa derart, wie

Figur 10 bei E. Kaysee zeigt;

Die dem oephalen Ende genaherte Furche ist meist

schwacher und nicht go tief ausgebildet als die anderen

Furchen.

Mit der tiirkischen Art nahe verwandt ist Beyrichia

devonica B. Jones aus dem Unterdevon Englands^), eine

9
) E. Jones. On some new Devonian fossils. Geological Maga-

zine 1889. S. 386,
,

Taf. XI, F. 3—5.
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Form, die auch im rheinischen Unterdevon gefunden wurde
(vgl. S. 334). In dem auBeren UmriB, der dreilappigen Ge-
stalt, zeigen beide Formen gnoBe Ahnlichkeit; es ist nicht aus-

geschlossen, daB sie sogar ident sind. Einen Unterschied er-

blicke ich darin, daB bei Beyrichia devonica die dem cephalen
Ende genaherte Medianfurche als auch die nachstfolgende,
besonders aber erstere, fast unmittelbar bis an den Ventral-
rand verlaufen, wahrend bei der turkischen Beyrichia diese

Furchen im allgemeinen kaum die Schalenmitte erreichen.

Auch scheint bei Beyrichia Roemeri die Schale nach dem
Ventralrande zu weit starker abzufallen, als bei der eng-
lischen Form.

Beyrichia Roemeri fand sich an fast samtlichen Eund-
stellen des turkischen Devons10

).

Phacops Potieri Bayle.

Oehlert 1887. Annates des Sc. geol. XIX, S. 4, T. 1,

F. 1—7.

Kaysee 1889. Fauna des Hauptquarzits. Abhdlg. d. preuB.

geol. Landesanstalt, S. 67, T. X, F. 5, 6. T. XXIII,
F. 1—6.

10
) JSTach AbschluB dieser Arbeit fand ich eine Angabe iiber

das Vorkommen von Beyrichia Roemeri in Deutschland bei

W. Kegel (Der Taunusauarzit von Katzenellenbogen. Abhandlg.
d. Kgl. PreuB. Geol. Landesanst. N. F. 76, S. 40, Taf. II, F. 12).

Der Autor mochte die Form nur auf Kaysees Abbildung F. 10
(ein. Schalenexemplar) angewandt wissen und identifiziert seine

Art aus dem Taunusquarzit von Volkersbach mit dieser Figur,

wahrend er die Abbildung Fig. 9 (Steinkernexemplare) nicht zu
Beyrichia Roemeri gehorig ansieht. Dem ist entgegenzuhalten,
daB Kayser den Namen Beyrichia Roemeri aufgestellt hat fur

die Steinkernexemplare (Fig. 9) und dann bemerkt: ,,Derselben
Art gehort, wie ich glaube, eine nach mit Schale Versehene
Beyrichia an" (Fig. 10). AVaren die Steinkern- und das Schalen-
exemplar nicht ident, wie Kegel annimmt, mtiBte der jSTame be-
schrankt bleiben ,auf die Steinkernexemplare, wahrenci das Schalen-
exemplar und mithin auch die Gormen aus dem Taunusquarzit
einen neuen JSTamen erhalten miiBten. Indessen gehort m. E.

die Form aus dem Taunusquarzit tiberhaupt nicht zu Beyrichia
Roemeri Kays. Sie besitzt vor allem nicht die starke Querausdeh-
nung und die GroBe der turkischen Formen; auch ist die Lage
und Ausbildung der Tuberkeln eine andere als bei der Art vom
Bosporus. Die Beyrichia von Volkersberg gehort vielmehr zu
Beyrichia devonica Jones, von der mir von Jones bestimmte
Exemplare aus dem Unterkoblenz der Rodershell bei Lierscheid
vorliegen. Zum besseren Vergileich habe ich ein Exemplar von
Lierscheid zeichnen lassen (Taf. XIII, F. 8).



312

Von dieser im rheinischen und franzosischen Unter-

devon verbreiteten Art, die von Oehlert und Kayser
eingehend beschrieben wurde, befindet sich in der Kessler-
schen Sammlung ein Kopfschild, von Pendik stammend.
Es diirfte dieselbe Art sein, die Verneuil in der Monographie
von Tchihatcheff 11

) als Phacops latifrons von Kartal

beschrieben hat; auch F. Roemer12
)

gibt einen Phacops
latifrons vom Bosporus an.

Cryphaeus calliteles Green.

Cryphaeus calliteles de Verneuil. Bull. soc. geol. de

France II, 7, S. 164, T. Ill, F. 3a—c.

Da iiber die Abgrenzung der einzelnen Cryphaeus-
Arten noch starke Uneinigkeit herrscht13

), andererseits mir

ein umfangreiches Material zur Klarstellung dieser Frage
vollig fehlt, habe ich die am Bosporus vorkommenden
Formiem stets auf diejenigen Beschreibungen und Ab-
bildungen bezogen, die am besten mit meinen Exemplaren
ubereinstimmen, wenngleich ich mir dabei bewuBt bin,

daJB spater manche der so bestimmten Arten zugunsten

einei' anderen eingezogen werden muB.
Das' Kopfschild eines Cryphaeus von Pendik stimmt

im wesentlichen mit der Figur 3 bei de Verneuil uberein.

Kach Oehlert (Bullet, soc. geol. de France III, 24, S. 837)

soil der von de Verneuil abgebildete Cryphaeus nicht mit

dem typischen Cr. calliteles Green in Verbindung zu

bringen sein, sondern soli synonym mit seinem Cryphaeus
Munieri Oehl. (Bull. soc. geol. de France III, 5, T. IX,

F. 3, 3 a) sein. Wie schwierig die Unterscheidung der

einzelnen Arten ist, erhellt u. a. daraus, daB Oehlert
selbst dieselbe Abbildung de Verneuils (T. Ill, F. 3),

die er jetzt zu Cr. Munieri Oehlert rechnet, wenige

Jahre vorher auf Cryphaeus Barrandei Caillaud bezogen

hatte (Bull. soc. geol. de France III, 17, S. 762, T. 18,

F. 7a—c).

Cryphaeus calliteles Green ist bereits von de Verneuil
von Kanlydsha und von Arnaout-Koi am europaischen Ufer

des Bosporus angegeben worden.

1:L
) P. de Tchihatcheff. L'Asie Mineure. Paleontologie, S. 441.

12
) F. Eoemee, Eeise nach Oonstantinopel. 1ST. Jahrbuch 1863.

S. 513.
13
j E. Kaysee, Hauptquarzit A. a. O. S. 82. Anmerkung-

:

und: Alteste Devonablagerungen des Harzes. Ebenda. 1878, Bd. II.

4, S. 33.
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Cryphaeus stellifer Buem.

Tafel XIII, Fig. 9.

F. Roemee. Beitrage zur Kenntnis des nordwestl. Harz-
gebirges. S. 62, T. IX, F. 28.

Hierzu recline ich das Pygidium eines Cryphaeus von
Kartal. Es ist breiter als lang, von einem Randsaum um-
geben, mit fiinf gefurchten Pleuren versehen und deutlich

granuliert. Von den elf langen, relativ schmalen An-
hangen ist die mittelste Spitze am langsten ausgebildet.

E. Kaysfe (Alteste Devonablagerungen, S. 33) hat das von
Hoemee abgebilclete Pygidium zu Cryphaeus calliteles

Geeex? gestellt, spater aber (Hauptquarzit, S. 82) fiihrt er

es ternr als Cryphaeus sp. auf. Oehleet (Bull. soc. geol. de

France III, 17, 6. 742) reclrnet die von Kayser als Cryphaeus
calliteles Greex? bestimmte Form zu Cryphaeus Barrandei
Caillaud. EbensO wie an dem Pygidium konnte ich an
meinem Exemplar audi an den Anhangen die Granulation

beobacliten. Die Lange und Ausbildung der einzelnen

eeitliclien Anliange scheint an demselben Stiick Sclivan-

kungen unterworfen zu sein; so sind die der Mittelspitze

rechts und links benachbarten Anhange am kiirzesten aus-

gebildet; die oberste Spitze scheint am langsten zu sein.

Ein alrnliches etwas groBeres Pygidium liegt mir von
Yakadjik vor.

Cephalopoda.

Trochoceras mult istriatum nov. sp.

Tafel XI, Fig. 1.

In der KEssLEEschen Sammlung befinden sich von
Yakadjik neben mehreren fragmentaren Exemplaren zwei
ziemlich gut erhaltene Formen der BAEEAXDESchen Gattung
Trochoceras. An beiden Exemplaren ist die fur diese Gattung
typische schneckenformige Aufrollung resp. Unsymmetrie
der einzelnen Windungen deutlich vorhanden. Bei der ersten

Form ist der Querschnitt der Kammern queroval, und zwar
betragt das Verhaltnis von Breite zu Hone ungefahr 1,25 :1.

Der Sipho ist klein und liegt auf der konvexen Seite fast

unmittelbar am Eande. Die Skulptur der einzelnen Win-
dungen besteht aus feinen Querstreifen, die sich an beiden
•Seiten in mehrere feine Streifen teilen und dann iiber den
konvexen Teil der Schale hiniiberZiehen; zwischen diesen

einzelnen Biindeln beobachtet man bisweilen noch einzelne
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feine Querstreifen. Die Skulptur ahnelt am meisten nocli

der von Trochoceras Archiaci Barrande (Systeme silurien.

Vol. II, T. 26, F. 4, S. 93).

Zu welcher der HYATTschen Gattungen14
) die turkische.

Form gehort, vermag ich nicht zu entscheiden. Zu
Sphyradoceras (a. a. 0. S. 298), bei dem eine Anzahl
silurischer und mitteldevonischer Trockoceras-Arteii unter-

gebracht sind, kann unsere Art wegen des Mangels jeg-

licher Langsstreifung nicht gerechnet werden. . Es kame
auch noch da© Gattung Hercoceras (a. a. 0. S. 283) in Betracht,

als dessen Typus Hercoceras mirum Barrande aufzufassen

ist, dem iaber auch; alle die Trochoceras-Arten angehoren
sollen, „which, have similar striae of growth, sutures and
ventral siphon". Indessen scheint diese Gattung nicht ge-

niigend abgegrenzt zu sein, worauf bereits E. Holzapfel
(Das Obere Mitteldevon. Abhdlg. d. PreuB. Geol. L.-A.

1896, S. 122) kurz hingewiesen hat. Von der fiir die

Hercoceratiden typischen Knotenverzierung kann ich an
meinem Exemplar nichts beobachten.

Trochoceras undulatamnov. sp.

Tafel XI, Fig. 2.

Bei dieser Form ist die unsymmetrische Kriimmung der

Windungen bei weitem nicht so gut ausgepragt, wie bei

der vorher beschriebenen Art. Der Querschnitt ist oval,

und zwar ist das Verhaltnis von Breite zu Hohe 1,21 : 1.

Der kleine Sypho lag dicht unter dem Oberrand. Die
Skulptur besteht aus diinnen, stark hervOrtretenden Quer-

streifen, die auf dem Externteil wellenformig gebogen sind

und an den Seiten des Buckens etwas verdickt sind. Zwisch'en

den einzelnen Bingen laufen noch feinere Querstreifen iiber

die Schale hinweg.

Gyroceras sp.

Ein verdriicktes Exemplar mit teilweise erhaltener

Wohnkammer aus den Schichten von Yakadjik, das einen

ovalen Querschnitt, randlichen Sipho und eine aus-

Querringen bestehende Skulptur besitzt (Langsornamentie-

rung kann ich nicht beobachten), erlaubt keine nahere Be-

stimmung. Von anderen Nautiloideen liegt mir von Ya-
kadjik noch ein „Cyrtoceras" mit groBem, der konkaven

14
) Genera of fossil Cephalopods. Proceed, of the Boston So-

ciety of Natural History. Bd. XXII, S. 253 ff.
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Seite genaherten, perlschnurartigien Sipho vor unci einige

groBe Orthoceren, deren Durchmesser verschiedene Centi-

meter betragt.

Gastropoda.

Bellerophon (Sphaerocyclus) aff. striatus Beonn.

Tafel XII, Fig. 3.

1895. Bellerophon striatus Holzapfel. Das Obere Mittel-

devon im rheinischen Gebirge. a. a. 0. S. 206.

Zu Yakadjik kommen einige Bellerophontiden vor, die

ieh auf diese bekannte mitteldevonische Art beziehen

mochte. Speziell an einem Exemplar kann ich keine wesemt-
lichen Untersehiede von rheinischen Formen dieser Art er-

kennen. Das Schlitzband tritt ziemlich heraus und ist beider-

seits von einem diinneri Kiel eingefaBt, wie es die Abb. 3 b

bei Whidboene zeigt (Devonian Fauna of the South of

England I, Tafel 31). Die Schwierigkeit, die von den ver-

schiedensten Autoren angegebenen devonischen Bellerophon-

tiden genaru. zu unterscheiden, macht es mir unmoglich,

das Exemplar vom Bosporus sicher als B. striatus an-

zugeben. Zudem sind die Ansichten iiber die Abgrenzung1

dieser Art noch sfehr geteilt. So haben sich letzthin sowohl
Peenee (Systeme silurien. Gasteriopodes) als auch Spitz15

)

dahin ausgesprochen, daB die von Whidboene und zum
Toil auch von Sandbebgee als B. lineatus abgebildeten

Formen verschiedenen Arten angehoren. Peenee mochte
z. B. die Abbildung Nr. 6 bei Whidboene auf seinen

Bellerophon Whidbornei bezOgen wissen, wahrend Spitz15
)

dieselbe Zeichnung zu Bellerophon heros Spitz (a. a. 0.

S. 121) rechnet. Indessen scheinen die genannten Autoren
die gerade bei B. striatus ( — lineatus) groBe Variabilitati

in der Ausbildung der Skulptur, die teilweise durch die

Zusammensetzung der Schale aus mehreren Schichten be-
dingt ist, nicht geniigend beachtet zu haben. Auch hat

bereits Beonn16
) auf die Verschiedenartigkeit der Berippung

bei jungen und alteren Exemplaren hingewiesen.

Ein anderer nicht naher bestimmbarer Bellerophon
stammt aus der ausgelaugten, gelben G-rauwacke vom.
Bulgurm,

15
) Spitz. Gastropoden des karnischen Unter-Devons. Beitrage

z. Geologie u. Palaont. Osterreich-Ungarns etc. 1907, Bd. 20..
16
) F. Bkonn, Lethaea geognostica. I. S. 443.
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Raphistoma cf. disciformis Tschernitsch.

Tafel XII, Fig. 2a, b.

Tscheenitschew. Unter-Devon am Ostabhang des Ural.

S. 159, T. 1, F. 22, 24—26.

Hiermit vergleiche ich eine Anzahl Steinkerne und
Schalenexemplare, die sich durch flache Gestalt und einen

schairfeln, randlichen Kiel auszeichhen, der von Tscher-
nitschew zwar aucli als typisch: fur die Art angegeben
wird, ia,ber auf den Abbildungeln nicht zu beObachten ist.

Das Schlitz,band lag auf der Oberseite nebem dem Hand.
Die sichelformig gebogenen Zuwiachsstreifen sind a;n meinem
Exemplar feiner, als sie auf den Abbildungen Tschee-

nitschews diargestellt sind.

Fur einen weiteren Vergleich kommt noch der flache

und gekielte Rotellomphalus tardus Base, aus den boh-

mischen Stufen e 2 und fx in Betracht (Systeme silur1

. Gastero-

podes. Tome 11^ S. 258, Taf. 42, Fig. 15—17, Taf. 242,

Fig. 12—13, 28—35), vor allem eine derartige Form, wie

sie in Fig. 15 abgebildet ist. Die bohmische Art besitzt

indessen nur vier Umgange, auch ist ih're Skulptur zu un-

bekannt, um etwas Bestimmtes iiber das Verhaltnis dieser

Art zu dein Formen von Yakadjik zu sagen.

Vorkommen: in einem schwarzen Kalk zu Yakadjik.

Das Handstiick ist ganz erfiillt mit Exemplareh dieser Art.

Oriostoma princeps Oehleet.

1877. Oehleet. Fossiles de la Mayenne. Bull. soc. geol.

de Fr., ser. III. t, V. S. 589, Taf. X, F. 5.

1903. Peenee. Systeme silur. de la Boheme. Vol. IV,

GasterOp., T. I, Taf. 79, Fig. 32—35.

Von dieser Art wurden zwei gut erhaltene Exemplare
und einige Reste gefunden, die die Skulptur deutlich er-

kennen lassen.

Die Art ist im franzosischen Uinterdevon (Departe-

ment Mayenne) und im Konjepruser Kalk Bohmens ver-

breitet. Auf der bithynisehen Halbinsel kommt sie zu-

sammen mit anderen, oft unbestimmbaren Gastropoden zu

Yakadjik vor.

Cyclonema striatulum nov. sp.

Tafel XII, Fig. 4.

In der Fossilliste von Yakadjik hatte ich die mir vor-

liegenden Stiicke als Pieurotomaria sp. angegeben. Nach
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cinigem Praparieren zeigte sick jedoch, daB das i'iir diese

Gattung typische Schlitzband an meinen Exemplaren nicht

vorlianden ist. Ich habe die fraglichen Formen jetzt zu
Cyclonema im Sinne von E. Koken gestellt. (Die Gastro-

poden des baltischen Untersilurs. Bull, de PAcademie im-
periale des Sciences de St. Petersbourg. V. Serie, Bd. VII,

Nr. 2, S. 191.)

Die Schale ist engnabelig bis fast ungenabelt. Die
Innenlippe ist verdickt und verbreitert. Die AuBenlippe

ist lanscheinend ebenfalls verbreitert und greift auf der

vorhergehenden Windung iiber die Innenlippe. Die Skulp-

tur besteht auf der letzten Windung aus 6 spiralen Leisten,

die von den Anwachsstreifen gekreuzt werden, wo-

durch eine gitterartige Struktur entsteht, etwa derart, wie
sie Cyclonema maltHira Hall zeigt (Illustrations of De-
vonian fossils, Taf. XII, F. 30—33). Indessen sind so-

wohl bei dieser Art, als auch bei der Gruppe der Cyclonema
carinatum Sqw. 17

), rait der unsere Form in der Ausbil-

dung der Mundung und der ungleichmaBigen Verteilung

der Spiralleisten gewisse Ahnlichkeit zeigt, die spiralen

Leisten weit zahlreicher.

Uleich und Scofield (The lower Silurian Gastropoda

of Minnesota. Pinal Report of the Geol. and Nat. History

Survey of Minnesota, Vol. Ill, 1897) rechnem die Lindsteom-
schen Arten wie carinatum unci nodulosam zu ihrer Gat-

tung Gyronema. E. Koken18
) bezweifelt die Selbstandig-

keit dieser Gattung, da echte Eunema-Arten zu einer Gyro-
nema variieren konnen. MiB Jone Donald (On Gastropoda

from the Silurian Roches of Llangadoc. Quaterly Journal

1905, S. 573) faBt Gyronema als selbstandige Gattung auf,

wahrend Peenee (Systeme Silurien, a. a. 0. S. 218) sie nur
als Untergattung neben Cyclonenima zu den Trochonema-
tidae Uleich und Scofield stellt.

Loxonema cf. Roemeri Kays.

1878. E. Kaysee. Alteste Devonablagerungen des Harzes.

Abhandlg. d. preuB. geol. Landesanstalt Bd. II, H. 4,

S. 108, T. 17, Fig. 3.

1892. Whidboene. Devonian Fauna. I. Palaeontogr. So-

ciety, S. 172, T. 17, Fig. 18, 19.

1T
) Lindsteom. On the Silurian Gastropoda and Pteropoda

of Gotland. 1884.
18

) Tiber untersilurische Gastropoden. Neues Jahrbuch fur
Mineralogie, Geologie etc. 1898, Bd. I, S. 24.
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Ein aus vielen Windungen besteliendes schlankes Ge-
hause eines Loxonema von Yakadjik stimmt am besten
mit Loxonema angulosum Roem. bei Ch. Barrois19

) iiber-

ein. Die von Barrois als Loxonema angulosum bestimmte
v

Form hat indessen nichts mit der von Roemer aus dem
Harz beschriebenen Art zu tun (vgl. Whidborne S. 174);

sie wird von Whidborne vielmehr zu Loxonema Roemeri
Kays. 20

) gerechnet.

de Verneuil (Appendice de la Faune devonienne du
Bosphore, S. 461) gibt von Arnaout-Kjo'i und Kanlydsha
Loxonema Hennatianum Sow. an. Das Exemplar von Ya-
kadjik gehort indessen nicht zu dieser Art. Die Unter-

schiede von L. Roemeri ( = angulosum bei Barrois) und
L. Hennatianum sind bereits von Oehlert angegeben. (An-

nales des sciences geolog. tome 19, S. 13.)

Hercynella elevata nov.. sp.

Taf. XII, Fig. 1.

Von dieser interessanten Gattung befindet sich unter

meinem Material ein groBes, leidlich erhaltenes Exemplar.

Es besitzt einen kreisformigen UmriB von ungefahr 10 cm
Durchmesser und hat eine fur seine GroBe relativ flache

Gestalt. Der Scheitel liegt stark exzentrisch, dicht am
Randeder Schale. Vom Scheitel erstreckt sich eine starke,

hone, kielformige und etwas gebogene Kante zum rechten

Rand der Schale. Vor dem Kiel liegt eine flache, breite

Depression. Von der Skulptur sind nur starke, konzen-

trische Anwachsringe vorhanden. Die typische radiale

.Skulptur ist wie auch bei vielen bohmischen Exemplaren
verloren gegangen. Am nachsten diirfte der turkischen

Form noch Hercynella bohemica Rarrande stehen. (Sy-

steme silurien etc. Vol. IV. Gasteropodes par J. Perner.
Tome III, S. 274, Taf. 1, 39, 44, 45, 50, 121.)

Vorkommen: Yakadjik.

Lam ellibranchiata.

Pterinaea Pailleti Vern. et Barrois.

1904. F. Drevermann. Die Fauna der Siegener Schichten

von Seifen. Palaeontographica Bd. L, S. 237, Tafel

XXVIII, F. 8—11.

19
) Cu. Bakeois. 1882. Terrains anciens des Asturies. S. 278,

Taf. XIII, F. 5.
20

) E. Kaysee. Alteste Devonablagerungen etc. A. a. O.,

S. 108, Taf. XVII, F. 3, 3 a.
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Drevermann hat die Unterschiede von Pt. Pailleti

und dor ihr nahestehenden Pterinaea costata Goldf. klar-

.gestellt. Unsere Art, die schon von de Verneuil unter

dem Namen Pterinaea subfasciculata von Kanlydsha an-

gegeben wurde, ist dann auch spater von E. Kayser (a. a. 0.

S. 30, Taf. I, Fig. 5, 6) unter den Fossilien vom Bosporus

erkannt worden. Ein geringer Unterschied liegt in der

orwas groBeren Anzalil der
c
Kippen (7—10) bei den Bospo-

rus-Arten im Vergleich zu den franzosisch-spanischen und
speziell deutschen Formen.

Brachiopoda.

Orthis (DalmanelLa) opercularis de Verx.

E. Kayser, Brachiopoden des Mittel- und Oberdevon. Zeit-

schrift d. deutsch. geol. Gesellscli., Bd. XXIII, S. 601,

T. XIII, Fig. 2.

Die Unterschiede der einzelnen Orthis-Arten aus der

Gruppe der Orthis circularis bat E. Kayser angegeben.

Alein Exemplar von Kartal untersclieidet sicli in nichts

von Eifler Formen dieser Art, Die flache Gestalt, der

q'uerovale UmriB, die schragstehende Dorsal- und senk-

rechte Ventralarea lassen die Zugehorigkeit zu Orthis oper-

cularis gesichert erscheinen. Die feinen B,ippen, die in der

Xahe der flachen, mittleren Depression geradlinig verlaufen,

nehmen nacli dem ScliloBrande zu allmablicb eine Biegung
nach auBen an, genau so, ~\vie es Kayser beschreibt.

Die im deutsclien Mitteldevon verbreitete Art scbeint

in Fi^ankreicli bereits im Unterdevon vorzukommen.

Orthis (Dalmanella) cf. tetragona Schxur.

E. Kayser. Brachiopoden. a. a. 0. S. 604.

Die Dorsalklappe einer Orthis mit medianer Depression

imd oval bis vierseitigem UmriB mochte ich mit dieser

mitteldevonischen Art vergleichen. Da indessen sowohl

der .UmriB der Schale nicht ganz erhalten ist, als auch

das Verhalten der Area nicht naher zu beobachten ist,

bleibt die Bestimmung unsicher.

Vorkommen: Kartal.

Orthis (Dalmanella) triangularis Zeill.

Orthis triangularis. F. Maurer. Palaontolog. Studien

im Gebiet d. rhein. Devon. Xeues Jahrbuch. 1889 II,

S. 158, Taf. Ill, F. 8—12.
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Assmann. Fauna deir Erbslochgrauwacke. Jahrbuch der
PreuB. Geol. Landesanstalt. 1910 Bd. XXXI. S. 159 r

T. 9, F. 4, 5.

Von dieser, an ihrer stark gewolbten Ventralklappe,
dem weit vorspringenden und ubergebogenen Schnabel, der
in der Mitte eine Langsfurche zeigt, und an der
ziemlich hohen Area kenntlichen Art aus dem obersten
Unterdevon, liegt mir von Bulgurlu-Ost ein Steinkern vor.

Die Rippen sind ungleich stark ausgebildet und vermehren
sich durch Spaltung und Einschiebung nach. dem Rande
zu, wo sie besonders deutlich hervortreten.

Strophomena Sowerbyi Baeeande.

1896. Kaysee. Die Fauna des Dalmanitensandsteins von
Kleinlinden. Schriften d. Gesellsch. zur Beforderung d.

gesamten Naturwissensch. Marburg. Bd. XIII, S. 29,

T. IV, F. 1, 2.

1899. Buehenne. Fauna cl. Tentaculitensehiefer. Abh. d.

PreuB. Geol. L.-Anstalt. 1899. S. 40, T. V, F. 4, 5.

Eine flache, etwas verdruckte Stroph.omenid3 mit wel-

lig runzeligen Anwachsstreifen diirfte zu dioser bohmischen
Art zu stellen sein, die von Kaysee und Buehenne audi
im deutschen Mitteldevon nachgewiesen wurde. Das Exem-
plar stammt von Yakadjik.

Stropheodonta gigas M'Coy.'

1904. F. Deeveemann. Fauna d. Siegener Scliichten von

Seifen. Palaeontographica. Bd. L, S. 273, T. XXXII,
F. 1—4.

Von dieser durch ihren knieformig umgebogenen Schalen-

rand ausgezeichneten Art liegt mir ein Exemplar vom
Bulgurlu vor.

Chonetes Boblayei de Veen.

Oehleet. Annales d. sciences geol. 1886. Bd. 19, S. 64,

T. IV, F. 12—16.

Die Ventralschale ist ebenso breit wie lang, stark ge-

wolbt und mit ungefahr 18 deutlichen, starken Rippen ver-

sehen. Wie Oehleet gezeigt hat, diirfte ein Teil der von <•

de Veeneuil als Chonetes Boblayei bestimmten Formen vom
Bosporus nicht hierzu gestellt werden, sondern zu Chonetes

Davousti Oehleet zu rechnen sein (ebenda S. 66); diese

Art laBt sich durch ihre Gestalt, Ausbildung der Ohren und

der Rippen gut von Chonetes Boblayei trennen. Neuerdings
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hat F. Herrmann (Das hercynische Unterdevon bei Mar-
burg. Jahrbucb d. PreuB. Geol. Landesanstalt Bd. XXXIII, 1,

S. 333) unsere Form zugunsten von Ch. embryo Barkande
eingezog^en. Indessen scbeinen mir die von Oehlert 21

) an-

gegebenen Unterscliiedc beider Arten fur die Selbstandig-

keit der franzosischen Form zu sprechen.

Vorkommcn: Pendik.

Spirifer subspeciosus de Vern.

E. Kayser. Devon-Possilien vom Bosporus etc. Beitrage z.

Palaontologie und Geologie Osterreich-Ungarns etc.

Bd. XII, S. 32, T. I, F. 3.

Diese Art ist einer der haufigsten Spiriferen im Devon
des Bosporus. Die von Kayser beschriebene eigentum-

liche Schalenskulptur ist sowonl an Abdriicken von Stein-

kernen als aucb an Schalenexemplaren meist deutlich zu

beobaehten. Diese gitterartige Skulptur der Schale scbeint

unter den Spiriferen verbreiteter zu sein, als meist ange-

nommen wird. Bei den unterdevoniscnen und mitteldevo-

niscben Spiriferen Belgiens ist diese „Papillenstruktur", wie
E. Maillieux 22

) gezeigt bat, eirae ganz allgemeine Erschei-

nung und fehlt anscheinend nur bei Sp. paradoxus typ. und
Sp. subscuspidatus. Die Verwendung dieser Eigentumliehi-

keit der Scbale zur Unterscheidung einzelner Formen diirfte

also wesentlicb einzuschranken sein.

In Deutsebland ist Sp. subspeciosus von Burhenne23
)

in den Scniefern von Leun nachgewiesen, die nacb dem
gcnannten Autor dem unteren Mitteldevon angehoren.

Vorkommen: Bulgurlu, Pendik, Karakoi.

Spirifer paradoxus Schloth.

Tafel XIII, Fig. 2.

Scupin. Die Spiriferen Deutschlands. Pal. Abh. N. F.

Bd. IV, 1900, S. 89.

E. Maillieux. Les spiriferes du Devonien de Belgique.

Bull, de la societe beige de Geol. Tome XXIII, S. 348.

21
) Oehlekt, Note sur les Chonetes devoniens. Bull, societe

geol. de France III, 11., S. 522.
22

) E. Maillieux, Contribution a l'Etude de la faune du De-
vonien de Belgique. Bullet, de la societe beige de Geologie.
Bd. XXIII, S. 323 ff.

23
) Beitrage zur Kenntnis der Fauna der Tentaculitenschiefer

im Lahngebiet. Abhandlungen d. PreuB. Geol. Landesanstalt 1899,
Heft 29, S. 38.

Zeitschr. d. D. Geol. Ges. 1917. 21
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Diese Art wurde bereits von Veenettil und E. Kaysee
aus dem Unterdevon am Bosporus angegeben. Mit Scupin
und E. Maillieux mochte ich hierzu auch die westfran-
zosischen und spanischen Formen von Ferrones, St. Lucia
usw. Ziehen, die von Oehleet 2

*) als besondere Spezies,

Spirifer Pellicoi Veen., angesehen werden. Obgleich
Oehleet im allgemeinen die Ubereinstimmung der spa-

nischen Form mit Spirifer paradoxus in bezug auf Aus-
bildung der Eippen, der Sinusfalte usw. anerkennt, glaubt

er doch wegen des hoheren geologischen Horizontes von
Sp. Pellicoi diese Art als selbstanclige Spezies auffuhren

zu mussen. Diese Angabe Oehleets diirfte indessen nicht

zutreffend sein, da gewolmlich die Schichten von Ferrones
als Aquivalente der „Stufe des Spirifer paradoxus" an-

gesehen werden. (Vgl. Feech. Lethaea palaeozoica. Ta-

belle XIII.)

An den Exemplaren von Pendik—Kartal ist die

bei Spirifer subspeciosus Veen, erwahnte gitterartige

Skulptur der Schale besonders gut ausgebildet. An einigen

Exemplaren von Spirifer „Pellicoi" von Ferrones konnte ich

dieselbe feine Skulptur beobaehten. Diese Papillenstruk-

tur ist der einzige Unterschied zwischen den rheinisch-

ardennischen und franzosisch-spanischen Formen, unter der

Voraussetzung, daB die erwahnte Schalenstruktur, die bei

der ungiinstigen Erhaltungsweise der deutschen und bel-

gischen Formen bis jetzt noch nicht nachgewiesen ist,

beim echten Spirifer paradoxus ta.tsachlich fehlt.

Spirifer cf. arduennensis . Stein.

Tafel XIII, Fig. 3.

E. Kaysee. Fauna des Hauptquarzits. Abhandlungen d.

Preufi. Geol. Landesanstalt. 1889. S. 33, T. XVI, F. 1—9.

Mit dieser bekannten rheinischen Unterdevonart ver-

gleiche ich einen Ventralklappensteinkern aus der Grau-

wacke von Kartal. Der ziemlich schmale Sinus wircl beider-

seits von ungefahr sieben scharfen Eippen begrenzt. Der
Muskelzapfen ist schmal und erhebt sich nur wenig iiber

den iibrigen Schalenteil. Die Zahnplatteneinschnitte sind nur

schwach entwickelt. Zu beiden Seiten des Muskelzapfens

beobachtet man eine feine Granulation. Es fallt mir schwer,

2±
) P. D. Oehleet, Eossiles devoniens de Santa Lucia. Bull,

soc. geol. -de Prance. IV, 1, S. 234.
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diesen turkiscben Spirifer von Formon zu untersoheiden,

wie sie Kayser auf Tafel XVI, Fig. 4 und 8 abgebiidet hat.

Spirifer cf. Trigeri de Vern.

E. Kayser. Devon-Fossilien vom Bosporus etc. Beitrage

z. Geologie etc. Osterreich-Ungarns. XII, S. 31, T. I.

E. Maillieux. Contribution a l'Etude de la faune du De-
vonien de Belgique. a. a. 0. S. 368.

Ein durch die maclitige Entwicklung des Muskel-

zapfens ausgezeiclineter Spiriferensteinkern aus der Grau-

vracke vom Biesenberg scheint zu der von Kayser ab-

g-ebildeten Art zu gekoren.

Einige gut bestimmbare Exemplare dieser Art stam-

men von Kartal, Pendik und Yakadjik. •

Spirifer fallax Gieb.

Tafel XIII, Fig. 1.

P. Assmaxx. Die Fauna der ErbslockgrauAvacke bei Dens-

berg. Jahrbuch d. PreuB. Geol. Landesanstalt. 1910.

Bd. XXXI, 1, Heft 1, S. 138, Tafel 6, F. 5—12.

Es liegt die Ventralschale eines groBen, dicksclialigen

Spirifer vor, der mit der beka.nnten „hercynischen" Form
gut ubereinstimmt. Die beiden dem Sinus zunacbst lie-

genden Falten, deren icli 8—9 auf jeder Seite zahle, sind

sckwaclier ausgebildet als die iibrigen. Dieses Kennzeichen
zusammen mit dem halbkreisformigen UmriB der Schale

unterscheidet unsere Art leicht von ahnlichen Formen.
Vorkommen: Karakoi. Baerois25

) gibt Sp. Decheni
Kays. (= fallax Gieb.) von d'Erbray, Oehlert 26

) aus der

Umgegend von d'Angers an. An der letzteren Ortlicnkeit

soli Sp. fallax zusammen mit Sp. paradoxus auch im
hoheren Unterclevon vorkommen, wahrend diese Art sonst

nur aus tieferen Scliicnten bekannt ist.

Spirifer cultrijugatus F. Boem.

Tafel XIII, Fig. 4.

Scupix. Die Spiriferen Deutschlands. a. a. 0. S. 33, Taf. Ill,

F. 4.

E. Maillieux. Note sur les Spiriferes. a* a. 0. S. 336,

F. 9—11.

25
) Ch. Baeeois. Faune du calcaire d'Erbray. Lille 1889.

26
) Devonien des environs dAngers. Bull. soc. geol. de France,

ni, 17, S. 779.

21*



324

Von dieser Art warden einige Exemplar© aus den
kalkigen Schiehten von Pendik mitgebracht. In ihrer

auBeren Gestalt, dem breiten und tiefen Sinus und dem
machtig entwickelten Muskelzapfein stimmt unsere Form
sehr gut mit Eifler Exemplaren uberein. Spirifer cultri-

jagatus war bis jetzt im turkischen Devon noch unbekannt.

Cyrtina heteroclita Defr.

Oehleet. Anales des sciences geol. 1886, tome 19, S. 40,

Taf. Ill, F. 21—41.

Oehlert. Fossiles devoniens de Santa Lucia. Bull. soc.

geol. de France IV, 1, 1901, S. 239, Taf. VI, F. 17—34.

K. Torley. Die Fauna des Schleddenhofes. PreuB. GeoL
L.-A. 1908. S. 14, Taf. 2, F. 8—11.

Die Anwesenheit dieser Art im Devon des Bosporus-

gebietes ist bereits von de Vekneuil und Kayser festgestell't

worden. Unter meinem Material befindet sich ein Scbalen-

exemplar von Cyrtina heteroclita, das aus den kalkigen

Schiehten von Pendik stammt.

Oehlert hat eine Anzahl Varietaten unterscMeden.

Das tiirkische Exemplar, das durch seinen etwas ab-

geflachten Sattel und die geringe Anzahl der Eippen (4—6)

gekennzeichnet ist, wiirde 'danach zur var. intermedia

, Oehl. zu stellen s©in.

Camarotoechia cf. nympha Barr.

Tafel XIII, Fig. 5a, b, c.

Barrande: Bohmische Brachiopoden. S. 66, Taf. XX, F. 6.

E. Kayser. Fauna der altesten Devonablagerungen des

Harzes. Abhandlg. d. PreuB. Geol. Landesanst. Bd. II,

Heft 4, S. 142.

Von Yakadjik liegt mir eine Rhynchonella vor, die ich'

auf diese ziemlich variable Art des Konjepruser Kalkes
beziehen mochte. Zwischen meinem Exemplar und der

Abbildung bei Barrande kann ich keine wesentlichen

Unterschiede finden. Zu einer sicheren Bestimmung ist

das Stuck zu mangelhaft erhalten.

Wie schon Kayser erwahnt hat, diirfte zu Rhynchonella
nympha audi die aus dem franzosischen Unterdevon als

Rhynchonella Pareti Vern. beschriebene Form zu rechnen
sein; indessen hat sich Oehlert27

) fur die Aufrechterhaltung

27
) Oehleet. Bull. soc. geol. de Prance. Ill, 12, S. 415.
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von Rliynclionclla Pareti ausgesprochen. de Verneuil gibt

die letztere Art von Arnaout-Ko'i am europaischen Ufer

des Bosporus an.

Rhynchonella (Uncinulas) Oehlerti Bayle.

Oehleet. Etude sur quelques brachiopodes devoniens.

Bull. soc. geol. de France, III. serie, tome 12, S. 430,

Taf. XXII, F. 2.

In einer ockergelben, ausgelaugten Grauwacke von
Kartal mirde ein Ventralklappensteinkern dieser Art ge-

funden. Die wenigen kraftigen und dicken Rippen sind

nur am Stirnrand vorhanden. Die schmalen, langen Ein-

drucke der Divaricatores schlieBen den zentral gelegenen

Adductor ein. Mein Exemplar zeigt indessen nicht die

Langserstreckung der Form in dem MaBe, Avie sie aus den

Abbildungen Oehleets hervorgeht.

Megalanteris Arckiaci Suess.

1855. Suess. Sitzber. d. k. Akacl. Wissensch. Wien. S. 51,

Taf. I—III.

1902. Deeveemaxx. Faima von Oberstadtfeld. Palaeontogr.

Bd. 49, S. 100; T. XIII, Fig. 1—17.

Von dieser leiclit kenntlichen, groBen Form liegt ein

Steinkern der Ventralschale vor. Das Exemplar ist ver-

haltnismaBig schmal und zeigt im iibrigen keine Ab-
\veicliungen von rheinischen Stiicken. Es stammt aus den
fossilreichen Grauwackenablagerungen am Westabhang des

Berges Bulgurlu.

Bifida lepida Goldf.

Tafel XII, Fig. 5.

Archiac et de Veexeuil. Fossil. Bhein. Prov., Geol. Trans-

actions II. Vol. VI. 1842. S. 368, Taf. XXXV, F. 2.

F. Roemer. Versteinerungen d. Harzg. 1843. S. 18, Taf. XII,

F. 22.

Schxue. Braehiopoden der Eifel. 1853. S. 180, Taf. XXIV,
F. 1.

Saxdbeegee. Retzia lepida. Versteinerungen in Nassau.

1855. S. 331, Taf. XXXII, F. 14.

Davidsox. Atrypa lepida. 1864 und 1882. British Devon.
Brachiop. S. 52, Taf. X, F. 2; Supplement. S. 27,

Taf. II, F. 13.

Quexstedt. Terebratula lepida. 1871. Petref. Deutsclil.

S. 437, Taf. LI, F. 27—29.
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Retzia? lepida.' Kays-er. 1878. Alteste Devonablagerungen.
Abhiandlg. geol. Spezialkarte. Bd. II, 4, S. 180,

Taf. XXV, F. 20.

Bifida lepida. Maueek. 1885. Kalke von Waldgirmes.
Abhandlg. der geol. Landesanst. von Hessen-Nassau.

S. 178, Taf. VII, F. 27.

Bifida lepida. Oehleet. 1887. Fossiles devoniens. An-
nales des Sciences geol. Tome XIX, S. 26, Taf. I,

F. 38—46.

Bifida lepida. Kaysee. 1889. Hauptquarzit. Abhandlg. d.

Preufi. Geol. Landesanstalt. N. F. Heft 1, S. 129,

Taf. XIII, F. 25, 26.

Bifida lepida. Toeley. Fauna d. Schleddenhofes. 1908.

Abhiandlg. d. Kgl. PreuB. Geol. Landesanstalt. N. F.

Heft 53, S. 20, Taf. V, F. 6—8.

Auf die wedte Verbreitung dieser Art im Unter- und
Mitteldevon Europas hat bereits E. Kaysee aufmerksam
gemacht. Unter mexnem Material befinden sich zwei Scha-

lenexemplaTO, die aus dem Gebiet von Kartal stammen.
Dias Gehause ist klein, gemndet, flach konvex, von

eiformigem UmriB. Die kleine Klappe ist flach und von

einem nur wenig entwickelten Sinus durchzogen; dieser

tragt in seiner Mitte eine kleine, schwache Falte, die Aveit

weniger hervortritt als die benachbarten Rippen. Die Ven-
tralklappe ist stark gewolbt, mit einem schmalen Sinus

versehen, der von den beiden innersten am starksten aus-

gebildeten Eippen eingefaBt wird. Die Falten sind breit

und flach; ihre Zahl betragt meist zwei oder drei zu

beiden Seiten des Sinus. Der Schnabel ist spitz und uber
die Dorsalklappe herubergebogen. Im Innern der Ventral-

schale beobiachtet man zwei dicke, relativ breite Za,hn-

platten, welche die beiden langlichen, starken Zahne tragm;
neben und unter letzteren liegen in der Dorsalklappe die

zugehorigen Zahngruben. Die kleinen eiformigen Artiku-

lationsgrubchen des Schlosses an der Basis der Zahnplatten,

die Oehleet erwahnt, konnte ich an meinem Exemplar
erkennen. Das Septum erreicht ungefahr die Halfte der

Schalenlange; es ist in seinem hinteren Teile, nach dem
SchloBrand hin, schmal und scharf und verbreitert sich nach
unben ein wenig. Zu beiden Seiten des Septums liegen die

schmalen, langen Adductores. Seitlich und etwas nach hinten

geriickt grenzen die Eindriicke der Divaricatores an, die nach
der Schalenmitte dicht am Hauptseptum durch je eine Ver-
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dickung gestiitzt werden. Diese beiden Stiitzen gewahren

den Eindruck, als sei das Septum an seinem unteren Ende
gegabelt. Die Angaben Oehlerts iiber die Eindriicke der

Stielmuskeln diirften zutreffend sein. Die Anwachsstreifen

der Schale sind wellig-blattrig und liegen schuppenformig

dichtgedrangt ubereinander. Die auBere Schale ist nur

diinn, so daB man z. B. im Innern der Ventralschale deutlich

die Omamentierung der AuBenschale erkennen kann.

Es ist mir niclit moglich, Unterschiede zu finden zwischen

den unterdevonischen Eormen des Bosporus ^ und Erank-

reiclis und der mitteldevonischen Art Deutschlands.

Athyris concentrica v. Buch.

Terebratula concentrica Schnur. Brachiopoden d. Eifel,

S. 191, Taf. 27, Fig. 3.

Athyris concentrica Davidson. British fossil Brachiopoda.

Vol. Ill, 6, S. 14, Taf. Ill, F. 11—15, 24. Vol. V, 1,

S. 25, Taf. I, F. 23, 24, Taf. II, F. 10.

Diese weit verbreitete Art ist durcb einige Schalen-

exemplare vertreten. Das Gehause ist kugelig; beide Klap-

pen sind fast gleicb stark gewolbt. Die auBere G-estalt ist

fiinfseitig gerundet, fast ebenso breit wie lang. Der Sinus

der Ventralschale ist wenig entwickelt und tritt dement-
sprechend nur am Stirnrand deutlich hervor. Die Ober-

flache der Schale ist mit einer Anzahl grober, regelmaBiger

Anwachsringe versehen, die schuppenformig ubereinander

liegen.

Die weite Verbreitung unserer Art ist allgemein bekannt,

so wird sie u. a. audi von Dames aus den devonischen Ab-
lagerungen Niederschlesiens angegeben28

). Die turkischen

Exemplare stammen von Ka^tal.

Athyris undata Defk.

Tafel XIII, Fig. 6.

Kaysee. Fauna des Hauptquarzits. Abhandlg. Kgl. PreuB.

Geol. Landesansta.lt. 1889. S. 37, Taf. Ill, F. 1—6,
Taf. IV, F. 1.

Oehleet. Eossiles devoniens. Annates d. sciences geol.

XXII. S. 32, Taf. Ill, F. 1—20.

28
) Tiber die in der Umgebung Ereiburgs in Xieder-Schlesien

anstehenden Devonablagerungen Zeitschr d. deutsch. geol,

G-esellschaft. 1868, S. 696
;

Taf. X, F. 6, 7.
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Diese (lurch ihren deutlichen Sinus der Ventralklappe

und die diciit gedrangt stehenden Anwachsstreifen ausge-

zeichnete Art kommt zu Pendik vor. Das eine Sch.ale.n-

oxemplar, das etwa ebenso lang wie breit ist, stimmt mit den
Formen, wie sie mir aus franzosischem Unterdevon zur Ver-

fiigung stehen, gut ubenein.

Athyris caeraesana Stein.

Stelninger . Gieognostische Beschreibung der Eifel. 1853.

S. 68, Taf. VI, F. 13, 14.

Kaysek. Fauna des Hauptquarzits. A. a. 0. S. 40, Taf. Ill,

F. 7, 7ia, 8, 9, Taf. XVII, F. 4, 7.

F. Drevermann. Fauna der Unterkoblenzschichten von
Oberstadtfeld. Balaeontogr. 1904. Bd. XLIX, S. 97.

Die Unterschiede dieser Art von Athyris concentrica

und Athyris undata, die in dem schmalen, von zwei flachen

Kanten begrenzfcen Sinus der Ventralklappe und dem fiinf-

seitigen UmriB liegen, wurden schon von Kayser erkannt.

Die Annalime Drevermanns, daB Athyris caeraesana nur

eine Jugendform von Athyris undata darstellt, scbeint zu-

treffend zu sein.

Ein Steinkern aus den sandigen Schichten vom Bulgurlu.

Anthozoa.

Favosites (Pachypora) cristata Blum. sp.

Pachypora cristata Blum. Eoemer-Frech in Letliaea

palaeozoica. Bd. I, S. 435.

Favosites cristata. F. Frech. Korallen des Oberdevons.

Zeitschr. d. Deutsch. geol. Gresellschaft. 1885. S. 103,

Taf. XI, F. 5, Taf. VII, F. 5.

Dieser im Mittel- und Oberdevon verbreitete Korallen-

stock fand sicli auch zu Kartal. Der Stock ist baumformig,

in die Lange gestreckt. Die Kelche sind groB, rund und
tief. Die Wande sind stark verdickt und von wenigen,

groBen Poren durchbohrt.

Alveolites suborbicularis Lam. sp.

Alveolites suborbicularis Lam. Anim. sans Vert. Vol. II,

S. 186..

Alveolites suborbicularis. archiac und de Verneuil. Asie

Mineure par de Tchihatcheff. Bel. IV, S. 60, Taf. Ill,

F. 15, 16.

Alveolites suborbicularis. Sandberger. Versteinerungeii

in Nassau. S. 411, Taf. XXXVI, F. 8.
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Alveolites saborbicularis. Fkech. Korallenfauna des Ober-

devons, a. a, 0. S. 108, Taf. VII, F. 2.

Alveolites suborbicularis. Cowper Heed. Devonian Fauna
of the Shan States. Mem. of the geol. Survey of

India II, 5, S. 20, Taf. IV, F. 3—4.

Ein kleiner, unregelmafiig gestalteter Korallenstock. Die

Kelchoffnungen stehen schief auf der Oberflache und zeigen

spharisch-dreieckige Gestalt, oder sind in die Quere aus-

gedehnt. Die AVande der Rohren sind ziemlich kraftig. Hori-

zontale Boden sind in den einzelnen Zellen vorhanden. Die

Art isr im Mittel- und Oberdevon weit verbreitet. Vom tur-

kischen Devon liegt mir nur ein Exemplar ,aus der Gegend
von Kartal vor.

Pleurodictyum Constantinopolitanum F. Roem.

Tafel XI, Fig. 4.

Pleurodictyum Constantinopolitanum F. Roem. Reise nach
Constantinopel. Keues Jahrbuch 1863. S. 519, Taf. V,

F. 1.

Aechiac und de Veexeuil in Asie Mineure. Bd. IV, S. 68.

Aechiac. Appendice a La faune devonienne du Bosphore.

S! 63, Taf. XX, F. 8.

E. Kaysee. Devon-Fossilien vom Bosporus. Beitrage zur

G-eologie und Palaont. Osterreicli-Ungarns etc. Bd. 12,

S. 34, Taf. II, F. 7.

Diese Koralle bildet eine der charakteristischsten Formen
des tiirkischen Devons. Von fast alien Fundpunkten liegen

mir Exemplare dieser Art, meist als Steinkerne erhalten,

vor. Indessen befindet sich unter meinem Material auch
ein Schalenexemplar von Pendik, das mit kiinstlichen Aus-
giissen unverdi^uckter Steinkerne gut ubereinstimmt. Die

einzelnen Zellen bilden iein regelmaJBiges Secliseck; nach
dem R ancle hin werden sie fiinfeckig. Die groBte Breite

der einzelnen Zellen betragt bis 8 mm, wahrend die Tiefe

9 mm erreicht; nach dem Boden verschmalern sich die

Zellen nur wenig. Die Wande zwischen den Rohren sind

deutlich langsgestreift; ich beobachtete auf jeder Seite

durchschnittlich 6—8 Langsstreifen. Die Zellen stehen

durch Poren miteinander in Verbindung, die auf oder z^vischen

den Langslamellen sich befinclen. In der Mitte jeder Zelle

erhebt sich ein saulchenartiges, kegelformiges &ebilde mit

runzeliger Oberflache, so daB cler Eindruck eines Mittel-

saulchens entsteht. Querboclen sincl nicht vorhanden.
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Varia.

Ischadites sp. ex aff. Murchisoni Eichw.

Tafel XI, Fig. 3a, b.

Tetragonis Murchisoni Eichwald. Lethaea ross. S. 431..

Tetragonis Murchisoni Eichwald. Urwelt von EuBland.
Heft 2, S. 81, Taf. Ill, F. 18.

Ischadites Murchisoni Hinde. On the Structure and
Affinities of the Family pf tire Receptaculitidae etc.

Quaterly Journal of the Geol. Society. 1884. S. 838.

Ischadites Murchisoni EL Eauff. Untersuchungen iiber d.

Organisat. u. systemat. Stellung der Receptaculiten.

1892. Abhandlg. der k. bayr. Akadem. d. Wissenschaften.

Bd. 17, S. 692 ff., Taf. VII, F. 1, 2.

Zu deai interessantesten Stucken der KESsLEnschen Samm-
lung gehoren drei Eeste eines Receptaculiten aus den kal-

kigen Schichten von Yakadjik. Herr Prof. Eauff29
) hatte

die Liebenswurdigkeit, die Stucke genauer zu untersuchen.

Nach seinen Angaben diirften die Stucke zu Ischadites

gehoren; an zwei Exemplaren wiederholt sich die Er-

scheinung dicker und diinner Eadialarme in ein und dem-
selben Specimen30

), wenngleich dies kein Gattungsmerkmal
ist. Irgendwelche andere Abweichungen vom normalen Bau
sind nicht vorhanden.

Nach den Maximaldimensionen der Tafelchen und
iibrigen Meromglieder steht die tiirkische Form dem
Ischadites Murchisoni ziemlich nahe, ohne dafi vollkommene
Ubereiristimmung vorhanden ware, Leider ist das best-

erhaltene Stuck zu schlecht aus dem Gestein heraus-

gesprungen, so daJ3 nicht mehr entschieden werden kann,

was oben und unten, was unterer Nucleus als Wachstums-
anfang, was oberer AbschluBpol ist. Nach Annahme von
Herrn Prof. Eauff liegt der Nucleus auf der flachen Kurz-

seite des Stiickes, der obere Pol dagegen an der zusammen-
gedriickten Spitze, wo die kleinsten Tafelchen sind. Ist die

Vermutung iiber oben und unten richtig, so hatten wir

insofern ebenfalls die Verhaltnisse von Ischadites Murchisoni,
als auch bei diesem die kleinsten Tafelchen am oberen

Pole sitzen, wahrend der untere Nucleus schon mit relativ

grofien Plattchen beginnt. Wahrscheinlich ist das iiber

-

haupt die allgemeine Eegel bei alien Eeceptaculiten; aber

29
) Ich mochte es nicht unterlassen, Herrn Prof. Eauff hier-

fur auch an dieser Stelle meinen besten Dank auszusprechen.
so) Vgl. H. Eauff. A. a. O., S. 665.

J
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es lafit sicli daniber niclits Allgemeines aussagen, weil die

Erlialtung des oberen Poles iiberaus selten ist.

Die abweicliende allgemeine Gestalt zwischen dem
turkisclien Stuck und Ischadites Murchisoni diirfte nicht

wichtig genug sein, urn eine spezifisciie Trennung beider

zu reclitfertigen, da man mit der Mogliclikeit rechnen muB,
daJB das Exemplar von Yakadjik ein unausgewachsenes

Exemplar ist. Dagegen ist der Unterschied des geologischen

Alters so groB — Ischadites Murchisoni ist eine unter-

silurisclie Art — , daB es bed den vorhandenen Differenzen

gewagt erscheinen wiirde, die tiirkischen Stueke mit

Ischadites Murchisoni zu identifizieren.

Cruziana sp.

Cruziana d'Okbigny. Voyage Amer. Meridion. T. Ill,

P. 4, 1842, S. 30. 1

Von den als Cruziana bezeichneten Gebilden liegt mir

ein Exemplar vor, das von der Insel Prinkipos stammt.

Das Grestein ist ein rotlicher Quarzit, der nach Kesslee
den Quarziten der bithynischen Halbinsel ahnelt. Das Stiick

ist auBerlich an manclien Stellen von einem dunnen tiberzug

von rotlichem Tonschiefer bedeckt. Die Form zeigt lang-

gestreckte, plattgedriiekte lialbzylindrisclie Wulste, die

durch eine Langsfurch© geteilt sind. Jed© der flachen

Erhebungen ist mit kraftigen schrag gestellten Querstreifen

besetzt, die .an ihrem unteren Ende an der Langsfurch©
zusanimentreffen und einen Winkel von 85 bis 90 Grad
einschlieBen.

Derartige Kriechspuren sind aus untersilurischen Ab-
lagerungen Eurasiens und Amerikas bekannt und verbreitet.

Immerhin halte ich ©s nicht fur angangig, auf diese Kriech-

spur hin die Quarzite von Prinkipos als silurisch anzu-

spreehen, zumal Cruziana audi aus devonisclien Ablage-
rungen (z. B. Bolivien) angegeben wird.

Cornulites sp.

Zwei Exemplare von Yakadjik. Herr Professor vox
Seidlitz, der die gesamten Cornuliten bearbeitet, wird
voraussichtlich auch liber die tiirkischen Exemplare einige

nahere Angaben bringen.

Die folgende Tabelle zeigt die Verteilung der einzelnen
aus dem untersuchten Material festgestellten Arten auf die

verscniedenen Fundpunkte.
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Riesen- Bul- Pendik Yaka- Sonstige
- berg gurlu Kartal djik Fundorte*)

P.

+ P.

Cryphaeus laciniatus F. R. var.

asiatica KaYS + K.
Cryphaeus calliteles Green . . P.

stellifer BuRM. . . . K. +
sp +

Beyrichia Roemeri Kays. . . . + + Si s
2

Trochoceras Barrandei Vern. . K.
multistriatum nov.

SP
Trochoceras undulatum nov. sp. -t-

+
+
+

Orthoceras Stambul Vern. . . K.

+ +
Bellerophon aff. striatus Br. +

„ sp. . ... .

Raphistovia cf. discifomiis

+
Oriostoma prbiceps Oehl. . . . +
Cyclonema striatulum nov. sp. . +
Loxonema cf. Roemeri Kays. .

+
Hercynella elevata nov. sp. . .

Tentaculites scalaris ScHLOTH. . + +
Pterinaea Bailieti Vern. . . . + +
Cypricardmia cf. crenistria

+
+

,, fascicularis Oehl. . . . P.

P.

,, opercularis VERN. . . . K.

Cf. tetragona ScHNUR. . K.

triangularis ZEILL. . . +
Stropheodo?ita explanata Sow. . +

„ gigas M'COY . .

interstrialis PHIL. 4-

.Strophomena Sowerbyi BARRANDE
Orthothetes umbraculum ScHNUR.

s
2Leptagonia rhomboidales WlLK. K.

Chonetes plebeja SCHNUR. . . . + .

P.

sarcinulata SCHLOTH. . + P.

„ Boblayei Vern. . . . P.

Karak.Spirifer subspuiosus Vern. . . + .
P.

paradoxus SCHLOTH. . P.K.

cf. arduennensis STEIN K.

*) sx
= Serindikli, S2

= Soglianly. Karak. = Karako'i.
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Riesen-
berg

Bul-
gurlu

Pendik
Kartal

Yaka-
djik

Sonstige
Fundorte

Spirifer fallax GlEB

„ Trigeri Vern
„ Cf. Trigeri Vern. . .

„ cullrijugatus F. Roem.

„ sp.

Cyrtina heteroclita Defr. var.

intermedia Oehl
Camarotoechia cf. nymp/iaI>ARR.

Rhytichonella cf. fallaciosaBAYLE
„ Oehlerti BAYLE .

,, subwilsoni d'Orb.

sp. ......
Centronelia Guerangeri Vern. .

Megalanteris Archiaci SUESS . .

Bifida lepida Goldf
Athyris concentrica v. B. . . .

„ undata Defr
„ caeraesana Stein . . .

Gornulites sp

Spirorbis omphalodes GOLDF. . .

Fenestella sp
Crinoidea indet

Amphipora cf. ramosa GOLDF.
Aulopora serpens GOLDF. . . .

cf. tubaeformis GOLDF.
Favosites poly?norpha GOLDF.

,, cristata BLUM. sp. . .

„ cf. Forbesi E. u. H. .

Alveolites stiborbicularis Lam. sp.

Michelinia Tchihatcheffi Vern. .

Fleurodictyum problematicum

Goldf
Plenrodictyum Constantinopoli-

tanum F. BOEM
Zaphrentis sp

Cyathophyllum sp

Ischadites sp-. ex aff. Murchi-

soni ElCHW. . . ... . .

Cruziana sp

+

+

+

P.K.

P.

K.

K.
K.
K.

K.

K.
K.
P.

K.

+

+

+

+

+

Karak.

Karak.

Prinkipos

Das Alter der einzelnen Faunen.

Von deal 79 verschiedenen Arten stammen 13 vom
Riesenberg1

, 20 Formen vom Bulgurlu, 43 von Pendik-Kartal,

25 von Yakadjik und 6 von anderen Fundpunkten.

tiber das Alter der einzelnen Faunen habe ich mien

bereits kurz ausgesprochen31
).

' Was zunacbst die fossil-

31
) Oentralblatt fur Mineralogie, Geologie usw. 1912, S. 718.
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fuhretaden Schichten vom Riesenberg anbetrifft, so laBt

sich auf Grand der wenigen gut bestimmbaren Arten eine

gemaue Horizontierung naturlich nicht ermoglichen. In der
Erhaltungsweise der Versteinerangen und in der petrogra-

phischen Ausbildung gleichen die Schichten vollig dem
Spiriferensandstein des rheinischen Unterdevons. Formen
wie Chonetes plebeja Schn., Chonetes sarcinulata Schl.,

Stropheodonta explanata Sow., Plearodietyum problema-
ticum Goldf. sprechen fur jungeres Unterdevon. Indessen

haben auch Arten des bohmischen bzw. spanisch-fran-

zosischen Unterdevons wie Orthis Gervillei Defr. und
Spirifer cf. Trigeri Veen. Anteil an der Zusammensetzung
der Eauna. Ob die Schichten vom Riesenberg der Koblenz-

oder Ems-Stufe32
) angehoren, . laBt sich vorlaufig noch nicht

sagen.

Interessant ist das haufige Vorkommen von Beyrichien

im turkisehen Unterdevon. An samtlichen Fossilpunkten,

u. a,, auch bei Serindikli, liereke, Karghaly, fanden sich

Exemplare von Beyrichia Roemeri Kays.; dies© Art zu-

sammen mit Plearodietyum Constantinopotitanum F. Roem.
ist eine Charakterform des turkisehen Unterdevon. Indessen

mag hervorgehoben werden, daB auch im rheinischen Unter-

devon Beyrichien nicht so selten sind, wie verschiedentlich

angenommen wird33
).

Etwas reichlicher ist die Eauna vom Berg Bulgurlu.

Die Versteinerangen kommen am Ost- und Westabhang
des genannten Berges vor und liegen in einer ockergelben,

ausgelaugten Grauwacke, die von quarzitischen und konglo-

meratische'n Schichten unterlagert wird. Wie bei der

Eauna vom Riesenberg haben auch hier die Brachiopoden

sowohi ;an Zahl der Arten als auch der Individuen die

meisten Eossilien geliefert. Neben durchaus rheinischen

Formen wie Chonetes plebeja, Chonetes sarcin'ulata,

Stropheodonta gigas, Stropheodonta interstrialis, Ortho-

thetes umbraculum, Meganteris Archiaci, Orthis trian-

gularis, Cypricardinia crenistria, fehlen ebenso wie am
Riesenberg auch franzosisch-spanische resp. bohmische Arten
nicht; es sind 'dies hauptsachlich Orthis Gervillei, Spirifer

32
) Den folgenden Ausfiihrungen ist eine Einteilung des Unter-

devons zugrunde gelegt in 1. Gedinne-Stufe, 2. Siegen-Stufe^

3. Koblenz - Stufe (untere Koblenz - Schichten), 4. Ems - Stufe

(Koblenz - Quarzit, obere Koblenz - Schichten, oberste Koblenz-
Schichten).

33
) Cl. Leidhold. Centralblatt fur Mineralogie usw. 1917,

.S. 163,
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subspeciosus, Spirifer Trigeri. Die Zusammensetzung der

Fauna stellt die Zugehorigkeit der fossilfuhrendcn Schichten

am Bulgurlu zum jiingeren Unterdevon auBer Zweifel.

Formen wie Orthis triangularis, Stropheodonta interstrialis,

Spirifer subspeciosus weisen aiif oberste Koblenzschichtein.

Spirifer subspeciosus ist in Deutschland bis jetzt nur aus

dem tieferen Mitteldevon des Lahngebietes bekannt34
).

Petrographisch und faunistisch ahnliche Schichten sind bei

der nahe gelegenen Ortschaft Kanlydsha von Toula und

E. Kaysee35
) nachgewiesen. AuBer einer Anzahl Versteine-

rungen, die auch am Bulgurlu und Biesenberg vorkommen,
werden verschiedene andere typische Ehis-Fbssilien

angegeben wie Spirifer paradoxus, Cyrtina heteroclita,

Loxonema obliquiarcuatum. Indessen scheinen am Bul-

gurlu aucb untere Koblenzschichten nicht zu fehlen,. wie
aus dem Vorkommen von Stropheodonta gigas und
Pterinaea Pailleti gescblossen werden diirfte.

In dem Gebiet von Pendik und Kartal iiberwiegen die

kalkigen Schichten bedeutend gegeniiber der sandigen Aus-
bildung. Die Fossilien sind meist als Schalenexemplarei

erhalten; nur gelegentlicb finden sicb auch Steinkerne,

so z. B. an ednem Handstiick von Kartal, das der ockergelben

Grauwacke vom Bulgurlu sehr ahnelt und Orthis Gervillei,

Spirifer cf. arduennensis, Rhynchonella Oehlerti enthalt.

Mancbe Banke bestehen ausschlieBlich aus Stielgliedern von
Crinoiclen, so daB man von reinen Crinoidenkalken sprechen
konnte, andererseits feblen auch ecbte Korallenkalke nicht;

zum Toil sind die Schichten als Knollen- und Kramenzel-
kalke ausgebildet. Wie bereits de Veeneuil und Kaysee
festgestellt haben, diirfte der groBte Teil der fossilfuhrenden

Schichten von Pendik und Kartal jungunterdevonischen Alters

sein. Die Fauna zeigt groBe Ahnlichkeit mit den fran-

zosischen und spanischen Unterdevon-Ablagerungen, namejnt-

lich in bezug auf die Brachiopoden und Trilobiten. Orthis
Gervillei, Orthis fascicularis, Orthis Trigeri, Spirifer
subspeciosus, Chonetes Boblayei, Rhynchonella fallaciosa,

Rhynchonella subwilsoni, Centronella Guerangeri sind For-
men, die typisch sind fur hoheres Unterdevon in Frank-
reich und Spanien. Weiterhin ist auf der bithyni-

schen Halbinsel auch tiefstes Mitteldevon vorhanden, wie
die Anwesenheit von Spirifer cultrijugatus, Orthis opercu-

34
) Burhenne. Tentaculitenschiefer des Lahngebietes. Ab-

handlungen der Preufi. Geol. Landesanstalt 1899. Heft 29, S. 38.
35
) Devon-Fossilien vom Bosporus usw. A. a. 0.
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laris, Orthis cf. tetragona, Alveolites saborbicularis zeigt..

Schon db Verneuil erwahnt echte mitteldevonische Ver-
steinerungen, wie besonders Cyathophyllam qaadrigeminam
von Pendik-Kartal. Auf die Anwesenbeit der Givet-Stufe

deuten Kalke mit Amphipora.
Der Einsclilag bohmischer Arten, der bei der

Fauna von Pendik - Kartal zu beobachten ist, tritt

in verstarktem MaJBe bei einer anderen kleinen Fauna
aus der Gegend siidlich von Yakadjik hervior: Wie in dem
Gebiet von Pendik und Kartal liegen die Veirsteinerungen

auch hier in kalkigen Schichten. Die Fauna ist charakte-

risiert durch das Vorkommen von Trochoceraten, Hercy-
nella, Stropheodonta Sowerbyi, Rhynchonella cf. nympha

y

Oriostoma princeps, Loxonema cf. Roemeri, Raphistoma cf.

disciformis, Formen, die dem rtueinischen Unterdevon fast

ganzlicli fehlen, dagegen im Unterdevon bohmischer Fazies

verbreitet sind. Interessant ist Idas Vorkommen eines Ischa-

dites aus der Verwandtschaft des untersilurischen Ischa-

dites Murchisoni. Soweit ich die Literatur iiberblicken

kann, ist die Gattung Receptacalites aus dem Unterdevon
noch nicht bekannt geworden. liber das Alter der Fauna
von Yakadjik bin ich zu keinem endgultigen SchluB ge-

kommen. Die Trochoceraten sind neue Formen, zeigen auch

sonst wenig Verwandtschaft mit anderen Arten. Die Hercy-

nella elevata ist eine Verwandte der bohmischen Hercy-

nella bohemica. Von den landeren Gastropioden laBt sich

audi kaum melir sagen, als daB sie unterdevonische Formen
sind. Wie an den anderen Fundpunkten kommt auch in den

Ablagerungen von Yakadjik Beyrichia Roemeri vor. Die

Schichten diirften auf lalle Fall© junger sein als die von
Herrmann aus dem tiefsten Devon von Kartal beschrie-

benen Kalke mit Halysites und Pentameras pseadoknighti.

Das hohere Unterdevon am Bosporus ist also sowohl in

sandiger Fazies (Bulgurlu, Riesenberg, Kanlydsha, z. T.

auch bei Kartal), als auch in kalkiger Ausbildung (Pendik,

Kartal, Yakadjik) vorhanden, und zwar in einem raumlich

relativ engbegrenzten Gebiet. Wahrend in den dem Spiri-

ferensandstein ahnlichen Schichten rheinische Formen herr-

schen, finden sich in den kalkigen Ablagerungen mehr Arten

des bohmischen resp. franzosisch-spanischen Unterdevons.

Die Grauwacken und sandigen Tonschiefer diirften den

kusteinnahen Gebieten entsprechen, wahrend die kalkigen

Schichten mit ihren Oephalopoden, Korallen und Tentacu-

litem die kustenferneren Sedimente darstellen.
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Die Entwicklung der devonischen Ablagerungen auf der
bithynischen Halbinsel.

F. Frech hat in der Lethaea die devonischen Ablage-

rungen des Bosporus bereits kurz beschrieben und sie mit

den gleichaltrigen Ablagerungen der benachbarten Gebiete

verglichen. Ich habe versucht, nach dem heutigen Stande

unserer Kenntnis des turkischen Devons, die einzelnen Vor-

kommen, unter Zugrundelage der Tabelle von Frech, kurz

zusammenzustellen, und bin dabei zu folgender Auffassung

des Alters der verschiedenen Fundpunkte gelangt.
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In dem Gebiet des Bosporus werden als tiefste Ab-
lagerungen, die unter fossilfuhrendem hoheren Unterdevon
liegen, von Kessler und Endriss ubereinstimmend Konglo-

merate aus Glimmerschiefer angegeben, die nach oben in

violetten Grauwaekensiandstein iibergehen; darauf folgen

Quarzite mit Einlagerungen von Konglomerat aus Quarziten

und untergeordnet violetten Schieffern. tiber dieser wechsel-

reichen, fossilleeren Schichtenfolge la,gern konkordant Ton-

schiefer und Grauwacken vom Habitus des rheinischen Spiri-

ferensandsteins, mit Einlagerungen von kalkigen Schichten,

wie sie u. a. besonders vom Eiesenberg bekannt geworden
sind. Die altesten Schichten dieses fossilfuhrenden Grau-

wackengebirges durften, nach. ihrem Fossilinhalt zu urteilen,

wohl die Schichten von Tschubuklu und Kelender sein. Nach
dem Vorkommen von Rensellaeria strigiceps diirften sie

noch z, T. der Siegen-Stufe angehoren ; andererseits reichen

die Ablagerungen an den genannten Ortlichkeiten noch

bis in die Koblenz,-Stufe hinein, wie aus dem Vorkommen'

von Tropidoleptus carinatus var. rhenana geschlossen

werden durfte; auBerdem kommen vor: Chonetes plebeja

und sarcinulata, Athyris andata, Pleurodietyam problema-

ticum und Pleurodictyum Constantinopoliteinam. Zur

Koblenz,-Stufe mochte ich audi noch einen Toil der Schich-

ten von Therapia und vom Bulgurlu rechnen. Gut ausgebildet

ist in dem Gebiet des Bosporus die Ems-Stufe; liierzu

gekoren die Grauwacken von Kanlydsha, vom Bulgurlu,

die Schichten vion Balta-Liman und Therapia z,um Toil:

Als wichtigste Versteinerungen seien nur Spirifer paradoxus,

Spirifer Trigeri, Centronella Gaerangeri, Stropheodonta

interstrtalis, Orthothetes umbraealum, Chonetes plebeja und

sarcinulata, Cyrtina heteroclita, Loxonema obliquiarcuatum

etc. genannt; daneben sind Pleurodictyum Constantinopoli-

tanum und Beyrichia Roemeri, sowie Orthis Gervillei weit

verbreitet.

Betrachten wir die devonischen Ablagerungen, wie sie

aus dem weiter ostlich gelegenen Gebiet der Gegend von

Maltepe, Kartal, Pendik bekannt sind/ so ist schon von

den verschiedenen Autoren auf die Reduzierung der

sandigen Schichten hingewiesen, demgegenuber mergelige

und kalkige Ablagerungen imraer imehr die Oberhancl

gewinnen.

Als tiefster Horizorit sind kalkige Schichten, zum Teil

Korallenkalke, entwickelt, die Atrypa reticularis, Penta-

merus pseudoknighti, Heliolites cf. interstincta, Favosites
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mid Halysites fuhren mid von Herrmann 36
) an die "Basis

des Unterdevon gestellt werden. Erwahnen mochte ich,

daB die Gattung Halysites anscheinend recht haufig ist,

wovon ich mich an der Sammlung von Herrn Prof. Endeiss
in Stuttgart uberzeugen konnte.

Sind die Angaben von E. Endriss zutreffend37
), daB

namlich diese Koralleinkalke uber den quarzitischen Schichten

liegen, so muBten fblgerichtig die Quarzite als Obersilur

gedeutet werden. Dies© Angabe paBt indessen. schlecht

zu den Beobachtungen von Kessler und Endriss selbst

am Bulgurlu, wo die beiden Autoren' ubereinstimmend einen

allmahlichen Ubergang von den quarzitisch-konglomera-

tischen Schichten zu dem fossilfuhrenden hoheren Unter-

devon festgestellt haben.

Als nachst hoherer Horizont waren die Schichten von
Yakadjik [anzusprechen mit einer Fauna, die zum Teil den
Charakter der bohmischien Eazies tragt; indessen kommen
auch lander© im turkischen Unterdevon verbreitete Formen
vor, wie besonders Spirifer Trigeri und Beyrichia Roe-

meri. Hierher zu stellen sind wiohl ;auch die Schichten von
Karakoi mit Spirifer fallax, Spirifer subspeciosus,

Michelinia Tchihatcheffi. Als Aquivalente der Ems-
Stufe geltein seit langei* Zeit die kalkigen Schichten von
Pendik und Eartal mit Spirifer paradoxus, mit Centronella

Guerangeri, Athyris undata,Wilsonia subwilsoni,Pterinaea

lineata, Beyrichia Roemeri etc.
1

,

Als unteres Mitteldevon fasse ich einen Teil der kalkigen

Ablagerungen von Pendik-Kartal auf mit Spirifer cultriju-

gatus, Orthis opercularis, Orthis cf. tetragona, Alveolites

suborbicularis, Retzia ferita. de Verneuil gibt auBerdem
Cyatophyllum quadrigeminum und Cyatophyllum caespi-

tosum an. Zu erwahnen ist noch das Vorkommen von
Kalken mit amphiporoiden Gebilden aus der Gegend von

Pendik.

Die Mehrzahl der fossilfuhrenden Devon-Schichteh der

bithynischen Halbinsel ist also unterdevonischen Alters;

wahrend Mitteldevon und besonders Oberdevon scheinbar

weit sparlicher vertreten sind.

36
) F. Hbremann. Uber das Auftreten der Gattung Halysites

im tiefen Devon am Bosporus. Oentralblatt fiir Mineralogie, Geo-
logic etc. 1911, S. 774 ff.

37
) Quer durch die bithvnische Halbinsel. Petermanns Mittei-

lungcn 1910. 2, S. 238.

22*
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In der letzthin erschienenen „Geologie Kleinasiens" 38
),

sowie auch an anderer Stelle39
) hat F. Feech verschiedentlich

die Devon-Ablagerungen der bithynischen Halbinsel gestreift

und eine kurz© Gliederung derselben gegeben. Er unter-

scheidet (S. 223) im Unterdevon

:

5. Schiefer mit der Fauna der oberen Koblenz-Stufe u. a,

aus der Gegend von Therapia.

4. Quarzitisebe, ziemlich machtige Schichten ohne Ver-
steinerungen erheben sich — wie am Mittelrhein —
infolge ihrer groBen Harte um 150—170 m iiber ihre

niedrige Umgebung. Das beste Beispiel dieser asia-

tiscben, vorlaufig mit den Koblenz-Quarziten zu ver-

•gleichenden Schichten ist der Bulgurlu bei Skutari. -

3. Schiefer mit der Fauna der unteren Koblenz-Stufe sind

©benfalls schon seit langerer Zeit bekannt.

2. Dunkle Kalke aus der Tierwelt des kalkigen Unter-

devon (Hercyn), d. h. mit Pentameras pseudoknighti

beschreibt neuerdings F. Hbeemann.
1. Schiefrige Kalke, die besonders durch massenhaftes

Vorkommen von Halysites catenularia als Obersilur

gekennzeichnet sind, stammen von Pendik.

Feech trennt also die schiefrigen Kalke mit Halysites

von den dunklen Kalken mit Pentamerus pseudoknighti.

Erstere sieht er als Obersilur an, eine Auffassung, die audi
mir nach dem oben lerwahnten recht haufigen Vorkommen
von Halysites nicht unwahrscheinlich ist und betrachtet die

dunklen Kalke als tieferes Devon. Heeemann betont in-

dessen40), daB Halysites zusammen mit dem tief unter-

devonischen Brachiopoden vorklommt und glaubt die Be-

deutung von Halysites als Leitfossil fur das Obersilur

©inschranken zu milssen, da idi© Gattung u. a. auch aus

nordamerikanischem echten Unterdevon angegeben wird,

Eine Entscheidung, ob unter den kalkigen Ablagerungen bei

Pendik wirklich Obersilur enthalten ist, wird nur eine ge-

nauere Untersuchung der Schichtenfolge an Ort und Stelle

ergeben konnen.

Die Quarzite vom Bulgurlu etc. werden von Feech mit

dem rheinischen Koblenz-Quarzit verglichen. Diese Annahme

38
) F. Frech. G-eologie Kleinasiens usw. Zeitschr. d. deutsch.

geol. Gesellschaft, jBd. 68, Abhandl.
39

) F. Feech. tiber den Gebirgsbau des Taurus usw. Sitzungs-

berichte d. Kgl. PreuB. Akad. d. Wissenschaften; 1912. Physik.-

mathem. Klasse, S. 1191.

40) A. a. 0. S. 776.
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ist insofern richtig, als die Quarzite des Bosporus wie
am Rhein unter fossilfiihrenden Ablagerungen vom Alter

dor Ems-Stufe lagern. Da stratigraphisch verwertbare Fos-

silien in den tiirkischen Quarziten noch nicht gefunden sind,

kann einstweilen nicht mit Sicherheit angegeben werden, ob
die fraglichen Schichten nur den Koblenz-Quarzit vertreten,

oder ob nicht die iibrigens petrographisch wechselnden,
•quarzitischen Ablagerungen des Bosporus das gesamte
tiefere Unterdevon darstellen.

Die Stellung der bosporischen Fauna im Rahmen der
gesamten Unterdevon-Fauna.

Fiir die Beziehungen des bosporischen Unterdevons
im Vergleich mit den benachbarten Devonablagerungen ist

vbtn Wichtigkeit das Vorkommen echt rheinischer Formen in

einem ortlich eng begrenzten Gebiet neben Ablagerungen,
deren fossiler Inhalt einen starken uralisch-bohmischen

Charakter tragt. Die tiefsten fossilfiihrenden Schichten sind

Korallenkalke zwischen Maltepe, Yakadjik, Kartal, die auf

Grund einer verbreiteten uralischen Form, des Fentamerus
pseudoknighti, ian die Basis des Devons gestellt werden.

Andererseits wird das fossilfuhrende Unterdevon vom Alter

•der Koblenz-Schichten an dem !nur wenig entfernt liegenden

Bulgurlu unterlagert von Quarziten, darunter von violetten

Grauwacken und schlieBlich in allmahlichem Ubergang von
Glimmerschiefer-Konglomeraten, die man mit Kesslee wohl
ebenfalls als Basis-Schichten des Devons auffassen darf.

Wir batten also auch im Bosporus eine altunterdevonische

Transgression anzunehmen. Auch in den hoheren Ab-
lagerungen lauft anscbeinend eine uralisch-bohmische Aus-

bildung neben einer rheinischen einher. Etmts
Genaues iiber das Verhaltnis der beiden Ausbildungen lafit

sich kaum sagen, da bei den verwickelten Lagerungsver-
haltnissen bis jetzt nicht festgestellt werden konhte, ob

beide Ausbildungen nebeneinahder bestehen, oder vieileicht

die rheinische iiber der anderen transgrediert, oder ob
die Faunen beider Ausbildungen gemischt zusammenliegen.

Immerhin besteht eine rein sandige Ausbildung in Form
des Spiriferensandsteins vom Bulgurlu und von Kanlydsha
neben einer kalkigen Ausbildung (Kartal, Pendik) vom
Typus der franzosisch-spanischen Vorkommen; beide haben

Ems-Alter, die Fossilien sind in beiden Ablagerungen wesent-

lich die gleichjen; nur bei der letzteren stellen sich haufiger
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Korallen, grofle Orthoceren etc. ein. Im Gegensatz dazu
steht die Fauna von Yakadjik, die einen bohmischen Cha-
rakter aufweist, wenngleich manche Gattungen, wie- vor
allem die bezeichnenden Capuliden und Trilobiten fehlen.

Die Fauna mochte ich auffassen als eine eingewanderte
Fauna, die sich hier rasch entwickelt hat, aber keinen
festen FuB fassen konnte. Zu einer derartigen Zwischen-
stellung war das Bosporus-Gebiet als zwischen dem altai-

uralisehen und dem westeuropaischen Becken vermittelnd gut

geeignet; hier treffen wir die von West nach Ost und
umgekehrt wandernden Formen an.

Die tiefsten, oben erwahnten, kalkigen Ablagerungen
des Bosporus enthalten Pentamerus pseudoknighti, eine

Form, die ihre Hauptentwicklung im uralisch-altaischen

Becken hat, dann aber westwarts ausgewandert ist, um
sich im hoheren Unterdevon und Mitteldevon der westeuro-

paischen Provinz weiter zu verbreiten (Pentamerus Heberti

und Oehlerti)^1
). Die Fauna von Yakadjik, die am ehesten

etwa der Siegen- und Koblenz-Stufe zuzurechnen ist, zeigt

die starke Einwanderung bohmischer Formen, wie Hercynella

und Trochoceras. In den hoheren Unterdevon-Ablagerungen
treten die charakteristischen Formen der rheinischen Ems-
Stufe jauf, vor allem Spirifer paradoxus, eine weit verbreitete

Art, die nicht nur in der westeuropaischen Provinz, im
rheinischen Gebirge, Harz, Ardennen, Frankreich, Spanien,

Polen, sondern iiber den Bosporus auch neuerdings in der

typischen Form in Ostsibirien zusammen mit Pterinaea

laevis aus kalkigen Ablagerungen bekannt geworden ist42).

In dieser Hinsicht ist von Interesse der Nachweis typisch

rheinischer Formen im Unterdevon von Ostkanada, in Neu-
braunschweig und Maine. Wie die Untersuchungen Claekes
gezeigt haben43

), sind hier zur Helderberg- und Oriskany-Zeit

von Westen zahlreiche rheinische Formen eingewandert.

Es seien von bekannten Arten genannt: Spirifer pri-

maevus Stein, var., Spirifer subcuspidatus Schnue var.,

Dalmanella tectiformis K. Walthee, Orthis cf. personata

41
) Vgl. Lethaea palaeozoica, S. 688.

42
) F. Fkech in China, v. Richthofen Bd. V, S. 22.

43
) John M. Glakke. Some new devonic fossils. New York

State Museum. Bullet. 107, S. 153.— Evidences of a Coblenzian
invasion in the Devonic of Eastern America. Festschrift Adolf
v. Eoenen. 1907, S. 859. — Early devonic history of New York and
Eastern North America. New York State Museum. Education
I>epartement. Memoir 9, 1908 u. 1909.
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/kill., Rensellaeria aff. crassicosta Koch, Rensellaeria

atlantica (strigiceps F. Roem.), Avicula pseudolaevis

Oehleet. Pterinaea fasciculata Goldf., Pterinaea Foll-

manni Feech, Nucula Krachtae A. Roemee, Carydiutn
gregarium Beushausen, Cyrtodonta beyrichi Beushausen,
Cypricardinia cf. crenistria Sandbeegee, Prosocoelus pes-

anseris Wietgex u. Zeillee, Leptodomus primus (striatu-

lus F. Roemee), Palaeosolen simplex Maueeb, Platyceras

kahlebergensis Beushausex, Tentaculites scalaris Schlot-
heim etc. Es sind alles Formen der Siegenstufe und der

Koblenz-Scliichten der rheinischen Provinz. Uberhaupt scheint

das rlieiniscli-belgische Becken fur die Entwicklung und
Verbreitung der gesamten Unterdevonfaunen von Wichtig-

keit gewesen zu sein. Von hier aus wanderten von der

Siegen-Zeit an, besonders aber zur Koblenz- und Ems-Zeit

die verschiedensten Formen aus, von denen die anpas-

sungsfahigsten bis in die entferntesten Gegenden gelangten.

Es ist erklarlich, daB dabei manche Formen Abanderungen
erlitten und die Fauna auch nicht zu der Entwicklung ge-

langte, wie im Mutterlande; immerhin diirften die auBeren

Lebensbedingungen nicht wesentlich vioneinander ver-

sehieden gewesen sein. So sehen wir, wie die rheinische

Enterdevon-Fauna iiber Frankreich und Spanien in das Gebiet

der heutigen nordliclien Sahara einwandert und sich hier

weiter verbreitet, begiinstigt durch die sandige Fazies44).

Chonetes sarcinulata Schnub, Ch. plebeja Schnue, Spirifer

•cf. Hercyniae Gieb., Sp. cf. arduennensis Stelnixgee, Sp.

auricalatus Saxdbebgee, Tropidoleptus rhenanus Feech,
Pterinaea fasciculata Goldf. sind bezeichnend fur den
rheinisehen Charakter dieser Fauna. Andererseits fand

auch eine Einwanderung von Arten der sudandinen Pro-

vinz statt, so daB die Fauna im Tuareg z. B. gleichsam

ein Bindeglied zwischen der westeuropaischen und siidan-

dinen Fauna bildet.

Von Westeuropa gelangte andererseits die rheinische

.-'Unterdevon-Fauna ostwarts "wandernd in das Gebiet des

heutigen Bosporus und entfaltete sich hier namentlich zur

Ems-Zeit zu groBer Mannigfaltigkeit, besonders in den fla-

cheren Regionen, wo die sandige Fazies wie im Mutterland

44
) Ein ausftihrliches Literaturverzeichnis iiber die in Betracht

kommenden Arbeiten von Chudeau, Flamand, Foureau,
Gautier, Hatjg etc. findet man im Handbuch der regionalen
Geologie Bd. VII, Abt. 6 A. Afrique occidental par
Paul Lemoine.



344

eine weitere Ausbildung begiinstigte. Nordlich vom Bosporus
treffen wir eine echt rheinisch© Unterdevon-Fauna in der
Dobrudscha an45

). Es treten hier in den Bergen von Macin
zwischem dem Quarzitrucken von Priocpea und dem Granit-
lakkolithen von Jacobdeal bed Turcoaia rotlich gefarbte

Tonschiefer auf, die eine Anzahl als Steinkerne erhaltene

Fossilien von groBem Individuenreichtum enthalten. Das
Vorkommen von Ctenocrinus typus Bronn, Chonetes sar-

cinalata Schnur, Chonetes plebeja Schnur, Ch. cf. dila-

tata de Koninck, Orthothetes umbraeulum Schlotheim,.
Stropheodonta subarachnoidea Archiac et de Verneuil,
Stropheodonta interstrialis Phil., Tentaculites scalaris

Schlotheim, Homalonotus sp. zeigen zur Genug© das rhei-

nisch© Geprage dieser Fauna, die dem hoheren Unterdevon
angehort. Wie bereits oben erwahnt, gelangte die rhei-

nisch© Fauna noch weiter ostwarts bis nach Ostsibirien,

wo Formen der Ems-Stufe von Edelstein und Frech nachge-

wiesen wurden. Wir sehen also, wie sowohl ostwarts, als ;

auch westwarts und in sudlicber Biclitung sich die rhei-

nisch© Unterdjevon-Fauna ausbreitet, also gleichsam eine-

weltweite Verbreitung erreicht46).

Dabei ist die Fauna nicht sonderlich abhangig von der
Fazies. So findet sich, um ein Beispiel anzufuhren, der

Spirifer paradoxus Schloth. ebensowohl in den sandigen

Ablagerungen am Rhein und am Bosporus, als auch in

kalkigen Schichten Spaniens, des Bosporus und Ostsibiriens..

Ebenso vernalten sich die Ohoneten, Athyriden, Pentame-

riden, viele Spiriferiden, Aviculiden etc. In dieser Hin-

sicht unterscheidet sich die rheinisch© Fauna von der uralisch-

bnhmischen Fauna, die den tieferen Meeresablagerungen des

Unterdevon eigen ist. Hire Versteinerungen sind immer
an eine*n gewissen Kalkgehalt gebunden, in rein kalkigen

Ablagerungen entwickelt sie sich am besten. Es kommen
ja auch gelegemtlich derartige Formen in sandigen Schichten

vor; ©s handelt sich dann aber um ganz vereinzelte Vor-

kommen47
). Die bohmisch-uralisch© Fauna erscheint also

45
) I. Simionescu u. D. CAdere. Nota preliminary asurpa

Straturilor Fossilifere Devonice diu Dobrogea. Annuarul Insti-

tutului Geologic al Romaniei. Bd. I, S. 361—364. 1908.
46

) Das etwas zweifelhafte Vorkommen von Unterdevon rheini-

scher Fazies in Neu-Seeland ist hierbei unberiicksichtigt gelassen.
47

) So kommt z. B. Leptagonia Boue'i Barrande des Konje-
pruser Kalkes in der Koblenz-Stufe am Rhein bei St, Goar und
in der Siegen-Stufe der westliclien Eifelmulde vor.
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in enger Abhangigkeit von der Fazies. Nichtsdestoweniger
hat audi diese Fazies eine weitere Verbreitung auf der nord-

lichen Halbkugel. AuBer den bekannten Vorkommen der
westeuropaischen Provinz, von Podolien, dem Ural sei auf

die reiche „Hercyn"-Fauna von Fergana mit typischen

Konjepruser Arten hingewiesen, auf das Vorkommen von
tiefem Devon im Staate Birma, sowie in Stid-Australien.

In diesem Zusammenhang muB auch der Nachweis von

Unterdevon bohmisch-uralischer Fazies in Sud-Aiaska
(55° n. Br.) erwahnt werden. Von Kindle*8

) werden von
dort massenhaft Hercynellen (Hercynella bohemica Barr,
und H. nobilis Bare.), daneben Pentamerus optatus Barr.,

Stropheodonta Stephani Barr., Str. tomitans Barr., Spi-

rifer indifferens Barr., Conocardium cf. bohemicum Barr.,

Oriostoma princeps Oehlert, Entomis pelagica Barr. etc.

angegeben. An einem Zusammenhang mit dem eurasiatischen

Unterdevon-Meer kann kaum gezweifeit werden. Diese

erstaunliehe Verbreitung der Unterdevonfaunen rheinischer

und bohmisch-uralischer Fazies um fast die gesamte Nord-

hemisphare herum zeigt gleichzeitig, welche giinstigen

Anpassungsfahigkeiten und welches Bewegungsvermogen
diesen Faunen eigen war.

Betrachten wir kurz die einzelnen Faunen daraufhin,

welchen Stufen sie im rheiniscben Unterdevon angehoren,

so zeigt sich, daB Formen der Gedinne-Stufe im allgemeinen

fehlen. Diese Erscheinung findet ihre Erklarung zum Teil

darin, daB die Fauna des unteren Gedinnien — das obere

Gedinnien enthait im allgemeinen keine cent marinen Ver-

steinerungen — in engstem Zusammenhang stent mit der

Fauna des oberen Ludlow. Belgische Forscher wie Leriche49
)

und Maillieux Ziehen aus diesem Grunde die gesamte
untere Gedinne-Stufe noch zum Silur und lassen das Devon
in den Ardennen erst mit den „Schistes d'Oignies" der

oberen Gedinne-Stufe beginnen. Verbreiteter sind bereits

die Formen der Siegen-Stufe, besonders die Gruppe des

Spirifer primaevus und die Gattung Rensellaeria zeichnen

sich durch weite Verbreitung in ostiicher und westiicher

Richtung aus. Zur Zeit der Koblenz- und Ems-Stufe herr-

>8
) E. M. Kindle. Notes on the paleozoic Faunas and strati-

graphy of Southeastern Alaska. Journal of Geology. Chicago
1907. Bd. XV, S. 314.

.

49
) M. Leriche. La faune du Gedinnien inferieur de FArdenne.

Memoires du Musee Boyal d'Histoire naturelle cle Belgique.

1912, Bd. VI,
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schen die Formen der rheinischen Provinz, wie oben er-

wahnt, bis nach Sibirien und Nord-Amerika; zum Tail bo-

ginnt das Devon sogleich mit Ablagerungen der Ems-Stufe.

Unter diesen Gtesichtspunkten betrachtet, verliert auch
die Mitteldevontransgression etwas von der Bedeutung,

die ihr meist zugeschrieben wird. Sie stellt sich uns nicht

dar als ein plotzlicher, ruckweiser Vorgang, sondern als

das Vordringen eines Meeres, das vom tiefsten Devon ab
allmahlich vorwarts schreitet, urn das Maximum seiner

Ausdehnung zur Givet- und Frasne-Zeit zu erlangen. Dabei
muB auch berucksichtigt werden, daB die mitteldevoniscbe

Transgression hauptsachlich beschrankt ist auf die nord-

liche Halbkugel, und daB wir auch verschiedentlich im

Mitteldevon Anzeichen eines zuruckweichenden, flachen

Meeres finden. Die neuerdings erschienene Monographic
J. M. Clarke's uber die Devon-Faunen Siid-Amerikas50

)

laBt diese Regression im Mitteldevon der siidiichen Halbkugel

deutlich erkennen. Die einheitliche Bearbeitung der ge-

samten Devon-Faunen Siid-Amerikas und Siid-Afrikas hat

namlich gezeigt, daB fast alle marinen Devon-Ablagerungen
Siid-Amerikas von den Falklands-Inseln bis zum Amazonas-
Gebiet und ebenso die Siid-Afrikas dem Unterdevon an-

gehoren, und zwar dem alteren Unterdevon. Mittel- und
Oberdevon ist nur ian einer Stelie im Staate Para in Bra-

silien vorhanden. Der groBte Teii Siid-Amerikas und Siid-

Afrikas sind im Mitteldevon Festland geworden. Es sei

ferner darauf hingewiesen, daB in Bohmen auf die Ce-

phalopoden und Palaoconchen fuhrenden Korallenkalke von

Hlubooep G3 (Eifel-Stufe), die zweifellos Ablagerungen eines

recht tiefen Meeres sind, ziemlich unvermittelt sandige

Schichtein mit Pflanzenresten (Pteridophyten) folgen; es

sind die Schichten von Hostin, die der Givet-Stufe zu-

zurechnen sind. Ahnlich verhalt es sich in Ost-Kanada, wo
uber den unterdevonischen Ablagerungen machtige Pflanzen

und Kohle fuhrende Ablagerungen des Mitteldevons folgen

(Gaspe-Sandstem). Es mag in diesem Zusammenhang auch
erwahnt werden, daB in Nord-Amerika die Transgression

bereits zur Oriskany-Zeit begann, also ebenfalls am Ende
des Unterdevon. So erscheint uns die mitteldevonische

Transgression, deren Bedeutung nicht geleugnet werden
kann, als ein weiteres Vordringen besonders in meridionaler

60
) J. M. Clarke. Eosseis Devonianos do Parana. Monogr.

de serv. geol. do Brasil. Bd. I. 1913.
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Richtung jenes Unterdevon-Meeres, das westwarts bis

nach Ost-Kanada und in ostlicher Richtung bis an die

Westkiiste Nord-Amerikas reichte. Dor mitteldevonischen

Transgression der Nordhemisphare entspricht auf der siid-

liclien Halbkugel in der sudandinen Provinz ein Zuriick-

weichen des Meeres, das im Unterdevon seine groBte Ver-

breitung in Siid-Amerika und Siid-Afrika erreichte und
sich zeitweise bis nach. Nord-Afrika erstreckte.



Erklarung zu Tafel XI

Fig. la, b. Trochoceras multistriatum nov. sp. Yakadjik. l
/v Seite 313.

Fig. 2. Trochoceras undulatum nov. sp. Yakadjik. l
jv Seite 314.

Fig. 3a, b. Ischadiies sp. ex. aff. Murchisoni Eichw. Yakadjik. */«.<

Seite 330.

Fig. 4. Pleurodictyum Constantinopohtanum F. Eoem. Schalen-

exemplar. Pendik. l
/u Seite 329.

Samtliche Originale befinden sich in der Sammlung Kbsslbe.



Zeitschr. d. Deutsch. Geol. Gcs, 1917. Tafel XI.







Erkl&rung zu Tafel XII.

Fig. 1. HercyneUa elevata nov. sp. Yakadjik l

/v Seite 318.

Fig. 2a, b. Raphisfomacf.disciformisTscHERxnscH. Yakadjik Seite 316.

Fig. 3a, b, c. Bel'erophon aff. striatus Bronn. Yakadjik. 3
/2

. Seite 315

Fig. 4a
;
b. Cyclonema striatulum nov. sp. Yakadjik. '/j. Seite'- 316

Fig. 5a, b. Bifida lepida Goldf. Kartal. 3
/
1

. Seite 325. 5b. Inneres

der VentralschaLe.

S&mtliche Originale befinden sich in der Sammlung Kessler.



Zeitschr. d. Deutsch. Geol. Ges. 1917. Tafel XII.

Lichtdruck von Albert Friscb, Berlin W.







Erklarung zu Tafel XIII.

Fig. 1. Spiriferfallax Gieb. Ventralklappe. KarakoT. 1

jv Seite 323.

Fig-. 2a. Spirifer paradoxus Schloth. Ventralklappe. Pendik.

2b. Skulptur vergrofiert. Seite 321.

Fig. 3. Spirifer cf. arduennensis Stein. Steinkern; etwas verdriickt.

Kartal. Vr Seite 322 -

Fig. 4. Spirifer cultrijugatus F. Roem. Schalenexemplar. Ventral-

klappe. Pendik. l

/v Seite 323.

Fig. 5a, b, c. Camarotoechia cf. nympha Barrande. Verschiedene

Ansichten. " Yakadjik. l
\v Seite 324.

Fig. 6a. Athyris undata Defr. Dorsalansicht. 6b. Ventralansicht.

Yakadjik. l
jv Seite 327.

Fig. 7. Beyrichia Roemeri Kays. Steinkern. Pendik. Vergrofiert.

Seite 310.

Fig. 8. Beyrichia devonica R. Jones. Wachsabdruck. Koblenz-

Stufe. Roedershell bei St. Goarshausen. Zum Vergleich

mit Figur 7. Stark vergrofiert. Seite 311.

Fig. 9. Cryphaeus stellifer Burm. Schwanzschild. Westlich Kartal.

% Seite 313.

Die Originale zu Figur 3 und Figur 8 befinden sieh in der

Sainmlung des geologisch-palaontologischen Institute der Universitat

Strafiburg, alle iibrigen Originale in der Sammlung Kessler.



Zcitschr. d. Deutscli. Geol. Ges. 1917. Tafel XIII.

ichtdruck von Albert Frisch, Berlin W.
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