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Einige Glyphea-Arten aus dem schwabischen Jura. 
Von Dr. E. Schiitze , Assistent am Kgl. Naturalienkabinett zu Stuttgart. 

Mit Tafel III. 

In den letzten Jahren erhielt das Kgl. Naturalienkabinett einige 
neue Glypheiden aus dem schwabischen Jura, die die bisher be-
schriebenen Arten erganzen, resp. sich ihnen als neue Arten an-
reihen. Die Bearbeitung dieses Materials wurde mir in liebens-
wurdiger Weise von Herrn Prof. Dr. E. FRAAS iiberlassen und ich 
erlaube mir, ihm auch an dieser Stelle meinen besten Dank daftir 
und fur giitige Ratschlage auszusprechen. Ferner teilten mir die 
Herren: Dr. BROILI- Miinchen , Oberstabsarzt Dr. DIETLEN- Stuttgart, 
Pfarrer Dr. ENGEL - Eislingen, Pfarrer GUSSMANN - Eningen , Forstamt-
mann Dr. K. RAu-Schussenried , Prof. Dr. A. RomPLErz-Munchen, 
Prof. Dr. A. SAVER-Stuttgart und Lehrer WAIDELIcR-Baiereck Material 
zur Untersuchung und Vertiffentlichung mit, und ich spreche auch 
diesen Herren meinen ergebensten Dank fur die Unterstutzung aus. 

Die Gattung Glyphea gehort zur Ordnung der Decapoden 
und bildet hierin eine Familie der Unterordnung der Macrura oder 
langschwanzigen Krebse. Die Gattung wurde von H. V. MEYER auf-
gestellt und spater durch die eingehenden Untersuchungen OPPEL'S 
weiter ausgebaut. Es sind aus Lias , Braun-Jura, WeiI3-Jura und 
aus der Kreide zahireiche Arten bekannt geworden. Von dieser 
Gattung trennte OPPEL eine neue ab als Pseudoglyphea, die bis 
dahin immer zu Glyphea gezogen war und der er MEYER'S Glyphea 
grandis aus dem Arietenkalk von Frittlingen als Hauptvertreter zu-.
grunde legte. Vertreter dieser Gattung sind aus dem Jura bekannt 
geworden. 

Glyphea Rothi nov. sp. 
Taf. III Fig. 1. 

? 1862 Glyphea sp. ind. OPPEL, PalAontologische Mitteil. p. 60. 

Aus den Angulatenschichten Schwabens war bisher nur ein 
fragmentares Stuck einer Glyphea durch OPPEL (1. c.) bekannt ge-
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worden. Ein sehr gut erhaltener Cephalothorax wurde erst in den 
letzten Jahren in den Angulatenschichten von Bernhausen gefunden 
und in liebenswiirdiger Weise von Herrn Fabrikant ROTH in Reut-
lingen, der das schone Stuck erhalten hatte , dem Kgl. Naturalien-
kabinett iiberlassen. 

Die Lange des C eph al o thorax betragt 30 mm, die groBte 
Breite 22-23 mm und die Hobe ca. 8 mm. In der Medianlinie 
verlauft auf der Oberflache des Cephalothorax eine tiefe, schmale 
Rinne. Die Nackenfurche ist von dem Stirnrand ca. 13 mm ent-
fernt , sie zieht sich beiderseits nach vorn gewendet herab. Das 
Kopfschild macht etwa ein Drittel des Cephalothorax aus. Die 
Oberflache des Cephalothorax ist dicht mit kleinen Warzchen und 
Vertiefungen bedeckt und erscheint fein granuliert. 

Das Rostrum fehlt leider an dem vorliegenden Stuck, scheint 
aber nach den vorhandenen Anhaltspunkten nicht besonders lang 
und breit gewesen zu sein. Der Stirnrand ist deutlich, nicht 
breit und wird am Schild durch eine seichte Furche begleitet. Vom 
Stirnrande aus verlaufen auf jeder Halfte des Kopfschildes nach 
riickwarts drei schmale Langskanten, die annahernd parallel zuein-
ander sind. Die auBere Langskante, die ziemlich kraftig ist, ist 
mit Warzen . bedeckt, die in einer Reihe angeordnet sind. Die 
mittlere Langskante tritt ebenfalls kraftig hervor, ist aber nur 
sparlich und zwar nur nach der Stirn zu von einzelnen kleinen 
Warzchen bedeckt. Neben ihr verlauft eine kleine , kurze Langs-
furche, die an der Nackenfurche am tiefsten ist, sich aber auf dem 
Kopfschild bald ganz verliert. Die innere Langsfurche ist nur 
schwach und erreicht die Nackenfurche nicht, sondern flacht sich 
schon vorher aus. 

Das B r u s t s c h i l d ist etwa doppelt so grog als der Kopf-
abschnitt. Vom hinteren Teile desselben ziehen sich beiderseits der 
Medianlinie nach der Nackenfurche zu zwei seichtere Vertiefungen, 
die mit der Mittellinie einen Winkel von 30-40° bilden. Ehe 
jedoch beide Vertiefungen die Nackenfurche erreichen , vereinigen 
sie sich zu ein er Vertiefung, die seitwarts nach unten verlauft. 
Die vordere Riickenfurche ist nur im oberen und unteren Teile deut-
lich und im oberen Drittel durch eine tiefe Grube ausgezeichnet. 

Der hintere Teil des Cephalothorax wird von einem Rand 
gebildet, vor dem eine seichte Furche verlauft. Dieser Rand urn-
saumt auch das untere seitliche Ende des Cephalothorax, soweit es 
am Stuck sichtbar ist. 
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Oh die von OPPEL (1. c.) als Glyphea spec. ind. aus dem 
.Angulatensandstein Goppingen , von der mir durch das freundliche 
Entgegenkommen des Herrn Prof. SAUER das Original zur Verfugung 
:stand, zu unserer Spezies gehort, ist nicht mit absolutes Sicherheit 
wegen der mangelhaften Erhaltung des Stiickes zu entscheiden. 
Der Verlauf der Nacken- und Riickenfurche ist an beiden Stiicken, 
soweit sichtbar, ein ganz ahnlicher. Das Goppinger Exemplar bleibt 
.dem Bernhauser gegeniiber an GroBe etwas zuriick. Ich ziehe das 
Goppinger Stack vorlaufig als fraglich zu unserer Spezies. 

Von Glyphea ambigua V. FRITSCH 1 aus Lias a (Psilonoten-
.Schichten) bei Eisenach unterscheidet sich die vorliegende Art da-
(lurch, daf3 die vordere Mickenfurche nur sehr schwach ist und 
im oberen Drittel durch eine tiefe Grube ausgezeichnet ist. Auch 
hat Glyphea Rothi beiderseits drei Langskanten auf dem Kopf-
:schild, Gl. ambigua nur zwei. 

Mit Glyphea Heeri OPP. 2 und Glyphea alpina Opp.3 ist unsere 
:Spezies verwandt, aber laBt sich mit keiner von beiden identifizieren. 
Ebenso ist eine Vereinigung mit der im folgenden noch zu be-
:schreibenden Glyphea Terquenti OPP. nicht zulassig, wie ein Ver-
_gleich der Fig. 1 u. 2 auf Taf. III zeigt. 

Die vorliegende Art widme ich Herrn Fabrikant E. ROTH, dem 
unsere Sammlung das schone Exemplar zu verdanken hat, und 
nenne sie Glyphea Rothi. 

Nachtraglich teilte mir Herr Lehrer WAIDELICH noch eine 
Glyphea aus den Schichten des Psiloceras plccnorbe von Nurtingen 
mit, die ebenfalls zu Glyphea Rothi zu stellen ist. Es sind vom 
•Cephalothorax die rechte Seite des Kopfschildes und ein kurzes 
.Stuck des Brustschildes vorhanden. Leider ist die Rtickenfurche 
nicht mehr zu sehen. Unterhalb des Cephalothorax liegen noch 
Reste des sogen. „Scherenfufies", wenn man sich so ausdriicken 

-dad, denn Glyphea besaf3 keine Schere , sondern nur einen Nagel. 
Das Kopfschild ist urn wenige Millimeter kiirzer als beim 

Bernhauser Exemplar; aber die Langskanten und die Struktur der 

•Oberflache sind bei beiden Stiicken so iibereinstimmend , daB an 

einer Identitat nicht gezweifelt werden kann. An dem Nurtinger 

' K. v. Frits ch , Neues Jahrb. f. Mineralogie etc. 1870, p. 402, und 

P. G. Krause, Zeitschr. d. Deutsch. geol. Ges. 43. Ed. 1891, p. 188, Taf. XII 

Fig. 4 a—c. 
0 p p e 1, Palaontol. Mitteil. 1862, p. 58, Taf. 15 Fig. 1-2. 

3 0pp e 1, Ebenda p. 60, Taf. 15 Fig. 3 u. 4. 
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Exemplar ist auch das Rostrum noch gut angedeutet. Der Stirn-
rand ist ebenfalls vorziiglich erhalten. 

Vom „Scherenful3" sind das Schienbein (Meropodit), der Meta-
tarsus (Carpopodit) und das Propodit vorhanden. Das Schienbein 
ist verdruckt und an dem einen Ende nicht vollstandig , der noch 
vorhandene Rest hat eine Lange von 14 mm. Der Metatarsus ist 
5 mm lang, gewolbt und konisch nach hinten zulaufend; das vordere 
Ende mil3t ca. 3 mm im Durchmesser. Das Propodit steckt am 
vorderen Ende noch im Gestein und liegt nur 9 mm der Lange 
nach frei; man bemerkt an ihm die scharf nach vorn gerichtete 
Spitze, die von ihm seitwarts abzweigt und fur Glyphea so charak-
teristisch ist. Vom Nagel ist leider nichts zu sehen. Alle drei. 
Glieder sind an der Oberflache dicht mit feinen Pusteln besetzt-

V orkommen: Glyphea _Rothi stammt aus Lias a, und zwar 
aus den Schichten des Psiloceras planorbe von Niirtingen (1 Exemplar 
in der Sammlung von Lehrer WAIDELICH in Baiereck) und aus den, 
Schichten der Schlotheimia anyielata von Bernhausen a. d. Fildern, 
(1 Stack im Kgl. Naturalienkabinett in Stuttgart); wahrscheinlich 
gehort auch 1 Exemplar (Sammlung der Technischen Hochschule-
in Stuttgart) aus dem Angulatensandstein von Goppingen dazu. 

Glyphea Terquemi OPPEL. 
Taf. III Fig. 2. 

1860 OPPEL, diese Jahreshefte XVII. Jahrg., p. 109. 
1862 OPPEL, Palaontol. Mittel]. p. 61, Taf. 15 Fig. 6 u. 7. 

Aus dem Arietenkalk von Weiler bei Ebersbach stammt eine-
Glyphea, die das Kgl. Naturalienkabinett von Herrn Lehrer WILLS 
in Weiler erwarb. Dieses Stuck stimmt gut tiberein mit Glyphea 
Terquemi OPP. Auf dem Gestein sind die Reste zweier Individuen, 
vorhanden, von denen sovvohl der Cephalothorax als auch Teile der 
Gliedmal3en erhalten sind. 

Der Cephalothorax liel3 sich durch Kombinationen der 
beiden fragmentaren zu einem guten und vollstandigen Bilde er-
ganzen. Seine Lange ist ca. 35 mm , die Breite 15 mm und die 
Hohe auch ca. 15 mm. Die Nackenfurche ist tief und schief nach 
vorn gerichtet. Vom Rticken her ziehen sich zwei Furchen, die sich 
spater nach unten hin zu einer vereinigen. Auf diese Weise wird der 
Cephalothorax in drei Hauptteile zerlegt. Auf der ganzen Oberflache ist 
er mit Erhohungen bedeckt, die auf dem vorderen und mittleren Haupt-
teil grober sind, wahrend der hintere Hauptteil feiner granuliert ist-
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Das Kopfschild nimmt ca. ein Drittel der Lange des ganzen 
Cephalothorax ein. Auf seiner Oberfla,che ziehen sich 7 starke 
Langskanten hin, die untereinander parallel sind. Die 4. Langskante 
verlauft in der Medianlinie des Cephalothorax. Starkere Warzen sind 
auf den Langskanten, wo sie eine Reihe bilden, und an nur ganz ein-
zelnen Stellen zwischen ihnen wahrzunehmen. Der Stirnrand ist beider 
seits des Rostrums flach ausgebuchtet und von einer schmalen , er-
habenen Leiste eingefaf3t. Das Rostrum ist kurz und vorn abgerundet. 

Das B r u s t s c h i l d, das durch die Rtickenfurche in zwei Teile 
zerlegt wird , ist ebenfalls granuliert; aber feiner in seinem Hinter-
teil als im vorderen. Dagegen ist die Granulation dichter im 
hinteren als im vorderen Teil , wo die Warzen weiter auseinander 
stehen. Der Aufienrand ist deutlich und schmal, aber an einzelnen 
Stellen abgebrochen. 

Die R ti ckenfurch en sind ziemlich tief , sie laufen zuerst 
nebeneinander her, vereinigen sich aber weiter unten zu einer 
Furche ihr Verlauf ist am besten aus der Figur zu entnehmen. 
Der Winkel zwischen oberer Rtickenfurche und Medianlinie des 
Cephalothorax betragt ca. 35°. 

Die Gliedmafien sind meist nicht mehr ganz im Zusammen-
hang, sondern es befinden sich oft nur 2 oder 3 zusammengehorige 
Glieder einer Extremitat beieinander. Dadurch, dal3 sie von zwei 
Individuen stammen, wird ihre richtige Deutung noch erschwert. 
Am meisten in die Augen springend ist der durch seine Grofie auf-
fallende „S cher enfu f3". Auf unserem Stuck sind nun die beiden 
„Scherenftifie" des einen Individuums so gestellt, dal3 der eine die 
AuBenseite, der andere die Innenseite nach oben kehrt. Von beiden 
liegen das Schienbein (Meropodit), der Metatarsus (Carpopodit) und 
das Propodit frei auf dem Gestein. 

Das Meropodit oder Schienbein ist seiner Lange nach 
bei beiden Ftifien nicht ganz freigelegt. Es war sehr lang, denn 
das eine ist in einer Lange von ca. 20 mm vom Gestein entblol3t 
und zeigt unten noch keine Gelenkflache ; seine groBte Breite be-
tragt 5 mm. Nach beiden Enden hin nimmt die Breite etwas ab. 
Die Wolbung des Gliedes ist maBig hoch. Die Oberflache ist dicht 
mit feinen Warzen bedeckt. 

Der Metatarsus oder Carpopodit ist kurz, hat eine Lange 
von 7 mm und ist ca. 5 mm Breit. Nach unten hin spitzt er sich 
zu; die Wolbung ist starker als beim Meropodit. Die Oberflache 
ist ebenfalls mit kleinen Warzen dicht besetzt. 
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Das Propodit wird bis 15 mm lang , erreicht eine groBte 
Breite von ca. 8 mm und ist oben stark gewolbt , unten flacher. 
Der konische Hauptteil des Propodits verlauft nach auBen hin in 
-einen diinnen Anhang , der in der Mitte mit einer Spitze versehen 
ist. Die Oberseite des Propodits ist mit feinen Warzen bedeckt 
die Unterseite dagegen glatt, aber von zwei deutlichen Langskanten 
-durchzogen , die oben in hintereinander stehende Warzen auf-
gelost sind. 

Von dem zweiten Individuum ist noch ein Propodit und auf 
der Gegenplatte das Meropodit vorhanden, aber beide sind nur teil-
weise vom Gestein entbloBt. 

Einzelne Glieder der folgenden Thorakalgliedmal3en (1.-4. Bein) 
--sind vorhanden , aber nicht vollstandig , so dal3 von einer naheren 
Beschreibung abgesehen werden mull Es laf3t sich nur sagen, daB 
die einzelnen Teile glatt waren und nur ganz vereinzelte Stellen 
tragen sparliche und niedrige Warzen. 

Dicht unter dem oberen Cephalothorax liegen sowohl auf dem 
.abgebildeten Stuck als auch auf der Gegenplatte noch Reste der 
Ant enn en , jedoch aber so fragmentar erhalten , daB eine Be-
schreibung keine Erganzung zu der von OPPEL (I. c.) gegebenen 
A bbildung bietet. 

Das vorliegende Exemplar stimmt , wie schon erwahnt , am 
besten mit der mittelliassischen Glyphea Terquemi OPP. sowohl in 
der Gel& als auch im Bau und Skulptur der einzelnen Teile, daher 
'wurde an der Identifizierung mit dieser Spezies kein Anstand ge-
nommen. Von Glyphea ambigua v. FRITSCH 1, die aus dem Unteren 
Lias bei Eisenach stammt, unterscheidet sich vorliegende Spezies durch 

-die Grofie, Verlauf der Riickenfurchen und Skulptur des Cephalothorax. 
Die Unterschiede der Spezies von Glyphea alpine OPP. and 

Glyphea Heeri OPP. I die beide dem unteren Lias angehoren , hat 
'OPPEL (1. c.) schon auseinandergesetzt. Mit Glyphea liasiana MEYER 2
aus Lias d von Metzingen ist unsere Spezies nahe verwandt, aber 
durch die Ausbildung der Langskanten auf dem Kopfschilde und die 
•Granulation des Cephalothorax von ihr verschieden. 

K. v. Fritsch, Neues Jahrb. f. Mineralogie etc. 1870, p. 402, und 
P. G. Krause, Zeitschr. d. Deutsch. geol. Ges. 43. Bd., 1891, p. 188. Tat. XII 
Fig. 4 a— c. 

2 H. v. M e y e r, Neue Gattungen fossiler Krebse. 1840, p. 16 . Taf. 4 
Fig. 26, und 0 p p e 1. Paltiontologische Mitteilungen aus dem Museum des Kgl. 
Bayer. Staates. 1862, p. 61, Taf. 15 Fig. 5 a u. b. 
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Vorkomme n: Lias a, Arietenschichten von Weiler bei Ebers-
bach. (Orig. im Kg1. Naturalienkabinett zu Stuttgart.) 

Glyphea Gussmanni nov. sp. 
Taf. III Fig. 3. 

Aus dem Numismalis-Mergel des mittleren Lias wurde von 
'OPPEL I eine Glyphea numismalis beschrieben , die er aber spater 2

als zu Eryma gehorig erkannte. Von Herrn Pfarrer GIISSMANN in 
Eningen wurden mir drei Krebse aus den Knollen des Lias y von 
Endingen mitgeteilt, von denen sich der eine als zu Eryma numis-
malis OPPEL gehorig erwies , ein zweiter unvollstandiger und teil-
weise verdrfickter Cephalothorax gehOrt wahrscheinlich derselben 
Gattung und Art an, wahrend -ein dritter Krebs zu Glyphea zu 
stellen ist. 

Erhalten ist von dem mir vorliegenden Stuck nur der 
Cephalothorax, von dem die eine Halfte freigelegt ist. Die 
Lange betragt ca. 30 mm, das Kopfschild nimmt etwa ein Drittel, 
das Brustschild ca. zwei Drittel ein. Die Nackenfurche ist deutlich, 
aber nicht so tief und kraftig wie bei den meisten liassischen Arten und 
hierdurch erinnert das Stuck schon mehr an oberjurassische Formen. 
Die Furche lauft schief nach worn. Auf dem vorderen Teil des 
Cephalothorax ziehen sich von der Stirn nach der Nackenfurche zu 
4 Langskanten , die mit Warzen bedeckt sind , eine fiinfte Langs-
kante ist noch angedeutet da, wo der Riicken des Cephalothorax in 
das Gestein hineinsetzt. Eine kiirzere Quervertiefung ist kurz vor 
der Nackenfurche sichtbar. Zwischen den Langskanten sieht man 
an einigen Stellen Warzen. Der Stirnrand ist leider beschadigt, so 
daB sich fiber seine Beschaffenheit und iiber das Rostrum keine 
Angaben machen lassen. 

Das Brustschild ist dicht mit Warzchen bedeckt und wird 
durch eine Riickenfurche in zwei Teile zerlegt. Zu dieser langeren 
Riickenfurche gesellen sich noch im vorderen Teile des Brust-
schildes zwei weitere, aber kiirzere. Durch den Verlauf dieser Ver-
tiefungen, der am besten aus der Figur zu ersehen ist, erinnert das 
vorliegende Exemplar an Glyphea Udressieri MEY. aus dem Oxfordien 
von St. Scolasse. Der Aufienrand des Cephalothorax ist deutlich 
und kraftig aber nicht breit. 

1 0 p p e 1, diese Jahreshefte X, 1854, p. 62, Taf. I Fig. 2. 
2 Opp el, diese Jahreshefte XVII, 1861, p. 356, und Palaont. Mitteil. 

1862, p. 23, Taf. 4 Fig. 5. 
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In Ermangelung weiteren und besseren Materials la& sich 
fiber die Stellung unserer Art zu anderen Glyphea-Arten des Juras 
kein sicheres Urteil gewinnen, hoffentlich geben spatere Funde fiber 
diesen Punkt sowie fiber den sonstigen Bau des Krebses weiteren 
AufschluB. Aber so viel steht fest, daB die Art mit keiner der bisher 
bekannten zu identifizieren ist. Ich widme daher diese Art Herrn 
Pfarrer K. GUSSMANN in Eningen u. A., dem glucklichen Finder des 
Stiickes, und nenne sie Glyphea Gussmanni. 

Vork om m en: Lias 7 von Endingen. (1 Stuck wurde von 
Herrn Pfarrer GUSSMANN dem Kgl. Naturalienkabinett in Stuttgart 
in dankenswerter Weise iibergeben). 

Glyphea pustulosa. H. v. MEYER var. granulosa nov. var. 
Taf. III Fig. 4. 

Das Original zu Glyphea pustulosa H. v. MEYER 1, das sich int 
Kgl. Naturalienkabinett zu Stuttgart befindet, stammt aus den 
”Blauen Kalken" des Braun-Jura y von Eningen u. A. Ein anderes 
Exemplar unserer Sammlung aus den Jurensis-Schichten (Lias 
von Heiningen stimmt mit dem Original ziemlich iiberein , so dali 
eine spezifische Trennung nicht angangig erscheint, ich habe daher 
dieses Exemplar nur als eine Varietat der Glyphea pustulosa ab-
geschieden. 

Der Unterschied besteht einmal darin, daB das vorliegende 
Stuck grobere Warzen auf der Oberflache des Cephalothorax tragt, 

deshalb habe ich fur diese Varietat die Bezeichnung granulosa ge-
wahlt. Aber auch feinere Unterschiede im Bau des Cephalothorax 
sind noch wahrnehmbar. So liegt zwischen der Verbindungsfurche 
der beiden Riickenfurchen und der Nackenfurche bei dem MEYER-
schen Original eine viel seichtere Mulde mid scharfere Kante, als 
es bei der Varietat granulosa der Fall ist, wo die Mulde viel deut-
licher hervortritt. Auch die Erhohungen gleich unterhalb dieser 
Hohlung, die ebenfalls zwischen Nacken- und Riickenfurche liegen, 
sind bei beiden Exemplaren ein wenig verschieden in ihrer Gliede-
rung. Diese kleinen Unterschiede rechtfertigen aber die Aufstellung 
einer besonderen Art nicht. 

V o r k omm en: Lias S (Jurensis-Schichten) von Heiningen. 
(1 Exemplar im Kgl. Naturalienkabinett zu Stuttgart.) 

H. v. Meyer, Neues Jahrb. f. Mineralogie etc. p. 56, und H. v. Meyer, 
Neue Gattungen fossiler Krebse. 1840, p. 15, Taf. 3 Fig. 22. 
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Glyphea aff. pustulosa H. v. MEYER. 

Eine aus Braun-Jura (3 von Bissingen stammende Glyphea 
wurde mir nachtraglich noch von Herrn Lehrer WAIDELICH zugesandt. 
Leider konnte eine Zeichnung davon nicht mehr gegeben werden, 
so daB ich mich auf eine kurze Beschreibung des Stiickes hier be-
schranken muB. 

Es liegt der Cephalothorax vor, der leidlich erhalten ist 
und nur am Vorderende groBere Beschadigungen aufweist. Das 
Stuck ist 28 mm lang, in der Medianlinie gemessen , ca. 12 mm 
hoch und etwa ebenso dick die rechte Seite ist plattgedriickt, 
-wahrend die linke maf3ig gewolbt ist. Die tiefe Nackenfurche be-
ginnt auf dem Riicken 16 mm vom hinteren Rande des Cephalothorax 
-entfernt und zieht sich nach vorn geneigt schief nach unten. Das 
Kopfsch i l d ist mit 6 Langskanten versehen, die sich bis zur 
Nackenfurche hinziehen und oben mit einen Reihe Warzen besetzt 
-sind. Die Partien zwischen den Langskanten sind nur sparlich mit 
Warzen bedeckt oder teilweise frei von ihnen. 

Das Br us t s c hil d wird durch eine Riickenfurche in zwei 
einen kleinen vorderen und einen groBeren hinteren, zerlegt. 

Letzterer ist dichter mit feinen Warzen bedeckt als ersterer. Auch 
bemerkt man neben den Warzen auf dem hinteren Teile des 
Cephalothorax noch rundliche Vertiefungen, wodurch die Oberflache 
besonders dicht granuliert erscheint. 

Die Rii ckenfurche verlauft in ca. 5 mm Entfernung vom 
hinteren Rande des Cephalothorax entfernt zuerst bogenformig, dann 
aber bald mehr in gerader Richtung schief nach vorn und bildet 
mit der Medianlinie einen Winkel von ca. 30°. Von dieser Rticken-
furche zweigt sich eine obere , aber viel seichtere ab , die etwas 
hinter der Nackenfurche umbiegt und sich dann mit der unteren, 
tieferen Riickenfurche vereinigt. Im oberen Teile zeigt die obere, 
-seichtere Riickenlinie eine kurze, tiefe Einsenkung und erinnert da-
•durch an Glyphea Rothi. Von dieser Einsenkung zieht sich eine 
-seichtere Querfurche nach der Riickenlinie hin. Das zwischen Nacken-
furche und Langsfurche liegende Stack des Cephalothorax ahnelt sehr 
in seiner Ausbildung dem entsprechenden von Glyphea pustulosa 
H. V. MEYER. 

Auch beztiglich der anderen Merkmale stimmt das vorliegende 
Exemplar ziemlich gut zu Glyphea pustulosa v. MEY.' und die 

H. v. Mey e r, Nene Gattungen fossiler Krebse. 1840, p. 15, Taf. 3 
'Fig. 22, und 0 p p e 1, PalRont. Mitteil. 1862, p. 63, Taf. 16 Fig. 2 a. u. b. 
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Unterschiede sind so geringfilgig , daB eine Trennung nicht zu be-
grunden ware ich mochte deshalb dieses Stuck als Glyphea aff..
pustulosa H. V. MEY. bezeichnen. 

Vorkomme n: 1 Stuck (Sammlung des Lehrer WAIDELICH in 
Baiereck) aus Braun-Jura t3 (112urchisonae-Sandstein) von Bissingen 
bei Kirchheim u. T. 

Glyphect cf. pustulosa H. V. MEYER. 

1861 Glyphea pustulosa H. v. MEY. OPPEL, these Jahreshefte XVII. Jahrg. 
p. 109 (Exemplar von Neuffen). 

1862 Glyphea pustulosa? H. v. MEY., OPPEL, Palaont. Mittel p. 63, Taf. 16 
Fig. 3 (non Fig. 2 a, b !) 

Zu Glyphea pustulosa H. V. MEYER stellte OPPEL unter Vor-
behalt ein Exemplar aus den Schichten mit Sphaeroceras Sauzei 
(Braun-Jura y). Das Originalexemplar von H. v. MEYER'S Glyphea 
pustulosa hat OPPEL nicht vorgelegen, so daB ein direkter Vergleich 
der beiden Exemplare ihm nicht moglich war. Durch die Herren 
Prof. Dr. BOTHPLETZ und Dr. BROILI wurde mir nun das OPPEesche 
Original mitgeteilt, so daB ich es mit dem im Kgl. Naturalienkabinett 
aufbewahrten MEYER'schen Originale direkt vergleichen konnte. 

Das Neuffener Exemplar, das fast urn ein Viertel groBer als 
das Eninger ist, ist nicht besonders gut erhalten , wie schon OPPEL 

andeutet. Die eine Platte enthalt das Negativ, wahrend die kleinere 
Gegenplatte Teile der Unterseite des Cephalothorax enthalt. Man 
kann rich so leicht Abdracke verschaffen , die fiber einige Punkte 
besseren AufschluB geben als das Original selbst. Die Ahnlichkeit 
des Neuffener Stiickes mit Glyphea pustulosa v. MEY. ist jedenfalls 
nicht zu verkennen. Die Konturen des Cephalothorax in der 
MEYER'schen Figur sind nicht als unbedingt maBgebend anzusehen, 
da an dem Original der Rand nur teilweise bloBgelegt ist, an anderen 
Stellen noch mit Gestein bedeckt oder ganz fortgebrochen ist, 
wahrend das OPPEL'sche Original den Rand gut erkennen mt. Die 
Bewarzung ist an beiden Stiicken ganz analog. Die groBe Breite 
des Exemplares von Neuffen riihrt daher, , daB der Cephalothorax 
breitgedruckt auf dem Gestein liegt , wahrend der Cephalothorax 
des Eninger Exemplars ziemlich stark gewolbt ist. 

Die Ausbildung der Furchen ist an beiden Exemplaren, soweit 
sichtbar, ganz ahnlich , und nur geringfugige Verschiedenbeiten an 
den von den Furchen eingeschlossenen Teilen kann man bei ein-
gehender Prufung wahrnehmen. Aber keinesfalls sind die Unter-



— 351 — 

schiede derart , daB man eine spezifische Trennung vornehmen, 
konnte, auch berechtigen sie nicht zur Abtrennung einer Varietat. 
Daher bezeichne ich das vorliegende Stuck als Glyphea cf. pustulosa 
V. MEYER. 

V orkommen: 1 Exemplar (Palaontologisches Museum zu 
Munchen) aus Braun-Jura (Schichten des Sphaeroeeras Sauzei),
von Neuffen. 

Glyphea Dietleni nov. sp. 
Taf. III Fig. 5. 

Von dem vorliegenden Krebs ist der Cephalothorax erhalten, 
der beiderseits vom Gestein entblat ist. Das Lager der rechten 
Seite ist noch vollstandig , das der linken Seite unvollstandig vor-
handen. Das Negativ der rechten Seite wurde von noch anhaften--
den Gesteinspartikelchen befreit und lieferte so einen recht guten. 
Abdruck , der das Positiv bezuglich einiger Punkte gut erganzte. 
Aus alien diesen Stiicken ist die auf Taf. III Fig. 5 gegebene Ab-
bildung kombiniert. 

Die Form ist im Vergleich zu den bekannten Glypheen tiberaus 
zierlich. Die Lange des C ephalo thor a x betragt ca. 15 mm ; 
das Kopfschild ist ca. ein Drittel so lang als das Brustschild. 
Auf der rechten Seite, die das Kopfschild allein gut zeigt, sieht 
man zwei kraftige Langskanten, die vor der Nackenfurche endigen, 
indem sie von einer schief gerichteten Querfurche abgeschnitten 
werden. Da die Stirn nicht ganz freizulegen war, so ist caber das 
Rostrum, das am Negativ angedeutet ist , keine bestimmte Angabe 
zu machen. In der Nahe der Nackenfurche und oberhalb der 
oberen Langskante ist das Kopfschild bewarzt. 

Die Nackenfurche ist deutlich und ziemlich tief. Das 
R ii ckenschild ist dicht mit groben Warzen bedeckt. Die Micken-
furche zeigt eine ahnliche Verzweigung wie bei Glyphea jurensis 
OPP., und ihr Verlauf ist am besten aus der Abbildung zu entnehmen. 
AuBerdem ist der mittlere Hauptteil des Cephalothorax von Furchen 
durchzogen , die mit der Mickenfurche in Verbindung stehen. Die 
Medianlinie des Cephalothorax wird von einer Kante gebildet , die-
mit einer Reihe Warzen bedeckt ist. Der Aul3enrand des Cephalo-
thorax ist deutlich und verhaltnismaBig breit. 

Das Stuck schlieSt sich eng an Glyphea jurensis OPP. an 
auch erinnert es durch den eigenartigen Verlauf der Riickenfurche 
und der im mittleren Hauptteil befindlichen Furchen an Glyphea 
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lJdressieri H. v. MEY. Von beiden unterscheidet sich aber unsere 
Spezies durch ihre Kleinheit , durch die beiden Langskanten des 
Kopfschildes und durch die Oberflachenskulptur des Cephalothorax. 

Auch an Glyphea Miinsteri VOLTZ aus dem Oxfordien von 
Frankreich sowie vom Tonjes-Berg bei Hannover erinnert unser 
Stuck sehr, zumal wenn man die von ETALLON (Bull. Soc. geol. de 
France (2) t. XVI, Taf. V Fig. 1 u. 2) gegebene Abbildung heran-
zieht. Doch ist Glyphea Miinsteri etwa doppelt so groB als unsere 
Spezies und hat auch mehr Langskanten auf dem vorderen Haupt-
teil des Cephalothorax. 

Da ich das Exemplar bei keiner mir aus der Literatur be-
kannten Spezies einreihen kann, so widme ich diese neue Art dem 
Finder des schonen Stiickes, Herrn 
nenne sie Glyphea Dietleni. 

V or k o mm en: In WeiB-Jura 
auf der schwabischen Alb. (1 Stuck 
Dr. DIETLEN in dankenswerter Weise 
Stuttgart ilberlassen.) 

Glyphea sp. ind. 

Eine aus der ScHuLER'schen Sammlung stammende und jetzt 
im Kgl. Naturalienkabinett befindliche Glyphea aus WeiB-Jura 
vom Braunenberg bei Wasseralfingen ist so mangelhaft erhalten, 
daB eine spezifische Bestimmung nicht moglich ist. Es sind Frag-
mente des Cephalothorax, der ca. 3 cm lang ist, und der vier 
Beine vorhanden, aber so schlecht erhalten, daf3 eine Beschreibung 
nicht moglich ist. Die Nackenfurche und Ruckenfurche sind ahn-
lich wie bei Glyphea jurensis OPP. auch in der GroBe stimmt das 
vorliegende Stuck mit dieser Art. Wenn auch die Identitat sehr 
wahrscheinlich ist, so laBt sich jedoch ein sicherer SchluB wegen 
der schlechten Erhaltung nicht ziehen. 

V orkommen: WeiB-Jura d des Braunenberges bei Wasser-
alfingen. (1 Stuck im Kgl. Naturalienkabinett zu Stuttgart.) 

Oberstabsarzt Dr. DIETLEN, und 

a am Steighof bei Amstetten 
wurde von Herrn Oberstabsarzt 
dem Kgl. Naturalienkabinett in 

Glyphea jurensis OPP. 
Taf. III Fig. 6. 

1861 OPPEL, diese Jahreshefte XVII. Jahrg., p. 110. 
1862 OPPEL, Palitont. Mitteil. p. 77, Taf. 20 Fig. 5. 

Das der Beschreibung und Abbildung von OPPEL zugrunde 
liegende Exemplar von Glyphea jurensis befindet sich im Kgl 
Naturalienkabinett mid stammt aus den oberen Schichten des weil3en 
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Juras von Soflingen bei Ulm. Leider ist dieses Original nur teil-
weise gut erhalten und zeigt Reste des ersten Fuf3paares , des 
Cephalothorax und des Schwanzes. Ein von Herrn Oberstabsarzt 
Dr. DIETLEN bei Klingenstein unweit Ulm gefundenes Stuck enthalt 
nun sehr schon den Cephalothorax, so daB hierdurch eine Erganzung 
der OPPEL'schen Beschreibung ermoglicht wird. 

Das neue Exemplar zeigt die linke Halfte des Cephalothorax, 
der ca. 24 mm lang und an seiner breitesten Stelle ca. 13 mm 
hoch ist. 

Das Kopfs chi 1 d macht gut ein Drittel des ganzen Cephalo-
thorax aus und ist nicht granuliert. Von der Stirn aus ziehen sich 
nach der Nackenfurche 5 deutliche, ziemlich kraftige Langskanten, 
die mit Warzen besetzt sind. Der aufiere UmriB des Schildes ist 
von einem schmalen Rande, neben welchem eine Furche verlauft, 
umgeben. Das Rostrum ist nur angedeutet. Vor der Nackenfurche 
befindet sich auf dem Kopfschild eine kiirzere, zickzackformige 
Querfurche. 

Das Brustsc hi 1 d, etwa zwei Drittel des Cephalothorax ein-
nehmend , ist dicht und stark granuliert; an der Nackenfurche ist 
die Granulation nicht zu sehen , aber sie war auch hier vorhanden 
und scheint erst spater der Verwitterung anheim gefallen zu sein. 
Von der Rtickenlinie her zieht sich diagonal nach unten , ca. 400
mit der Medianlinie einschlieBend, eine Furche, die von einer Quer-
furche abgeschnitten wird, ehe sie die Nackenfurche erreicht. 
Zwischen dieser Querfurche und der Nackenfurche befindet sich 
eine seichte Langsfurche. Der Verlauf der Furchen ist an dem 
OPPEL'schen Original nicht zu sehen , da gerade diese Partie sehr 
beschadigt ist. 

Der Cephalothorax des OPPEL'schen Originals ist zwar etwas 
graer ; er ist ca. 36 mm in der Medianlinie lang , das bier abge-
bildete Stuck nur 24 mm, aber dennoch glaube ich, daB beide 
Stiicke wohl derselben Art angehoren, da die sonstige Ausbildung 
beider Exemplare wohl iibereinstimmt. 

Vo rkomme n: Im WeiB-Jura von Soflingen und Klingen-
stein unweit Ulm. (2 Exemplare, davon ein Orig. zu OPPEL, das 
andere wurde in dankenswerter Weise von Herrn Oberstabsarzt 
Dr. DIETLEN dem Kgl. Naturalienkabinett iiberlassen.) 

Zum Schluf3 'nage hier eine Ubersicht fiber die im schwabi-
schen Jura vorkommenden Glyphea- und Pseudoglyphea - Arten 
gegeben werden. 

Jahreshefte d. Vereins f. vaterl. Naturkunde in Wartt. 1907. 23 
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Glyphea Bothi E. SCHUTZE 

Glyphea Terquemi OPPEL 
Gussmanni E. SCHUTZE 
iiasina V. MEY. 
pustulosa v. MEY. var. 

granulata E. SCHUTZE 
▪ solitaria OPP. 

aff. pustulosa v. MEY. 
• pustidom V. MEL 

• cf. pustulosa V. MEY. 

• ornata Qu. sp. 
gratiosa v. MEY. 

• Dietleni E. SCHUTZE 
sp. ind. 

jurensis OPP. 

1. Gtyphea. 

Lias a (Psilonoten-Sch. 
Lias a (Angulaten-Sch. 

Lias a (Arieten-Sch.) 
Lias y 
Lias d 

Lias 
Braun-Jura re 
Braun-Jura # 
Braun-Jura y (Blaue 

Kalke) 
Braun-Jura y (Sauzei-

Schichten) 
Braun-Jura 
Oberer Weirper Jura 
Weill-Jura d 
Weill-Jura 

Wei13-Jura 

2. Pseudoglyphea. 

Pseudoglyphea grandis v. MEY. sp. Lias 

amalthea OPP. Lias 

) Niirtingen 
) Bernhausen a. d. F. und 

(?) Goppingen 
Weiler bei Ebersbath 
Endingen 
Metzingen 

Heiningen 
Mossingen 
Bissingen 

Eningen u. A. 

Neuffen 
trrsulaberg b. Pfullingen 
\V urmlingen 
Steighof bei Amstetten 
Braunenberg b. Wasser-

alfingen 
Soflingen und Klingen-

stein bei Ulm 

Frittlingen bei Rottweil 
u. Ofterdingen b. Tub. 

Heiningen 


