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II. Aufsiitze iivnl Abliandliangen. 

1. BeitrAge zum obersten weissen Jura in Schwaben. 
Von Dr. Oscar F raas in Laufen. 

(lliezu Tafel II.) 

Dem Oberlaufe der Donau entlang lagern auf den Holten 

des schwabischen und frankischen Jura die sogenannten Soln-

hofer Schiefer, die je nach ihrer Feinheit und Harte zum Litho-
graphiren oder zu Dachplatten und Belegsteinen verwendet wer-
den. Dass diese Schiefer nicht vereinzelt , wie man lange Zeit 
glaubte , in der Grafschaft Pappenheim dastehen, sondern zum 
System des obersten weissen Jura gehoren, daftir wurden in den 
letzten Jahren zwei entscheidende Belege beigebracht. Der Eine 
kam aus dem Lyonnais von Victor Thiolliere (Cf. Sur les 
gisements et poissons fossiles situes dans le Jura du Bugey 1830 
und Description des poissons fossiles provenant des gisements 
coralines du Jura dans le Bugey. I. Livrais. avec 10 pl. fol. 
Paris 1854); der Andere aus dem sildwestlichen Theil der 
schwabischen Alb , wo in der Hoffnung auf lithographische Steine 
ausgedehntere Versuche veranstaltet wurden. Beide Belege stel-
len nicht nur das geologische Niveau der Solnhofer 
Schiefer, der Kalke von Cirin und der Kr ebss ch eerenp la t-
t en in S c h w a b en unter einander fest, sondern weisen ihnen 
auch ihre einzig richtige Stellung in der 0 b e r- Re gi on des 
Korallenkalks an. 

In geognostischer Hinsicht ist es wirklich von Interesse, den 
Hohenziigen des Jura vom ersten Donaudurchbruch bei Tutt-
lingen an nachzugehen bis zum zweiten Durchbruch bei Kelheim 
und Regensburg. Ueberall trifft man auf dem Riicken der plumpen 
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Felsmassen , die an den Ufern der Donau und ihrer Zufliisse 
senkrecht emporstarren, eine Decke regelmassig abgelagerter 
Kalke oder Thone , bald scharf getrennt vom Massenkalk, bald 
in allmahligem Uebergang mit demselben verbunden. Es ist 
das letzte Glied des deutschen Jura, das iiberall noch lange 
nicht richtig erkannt ist. In der That hat es auch seine 
Schwierigkeiten , die Schichte zu erkennen , eimnal wegen der 

petrographischen Verschiedenheit und Bann wegen ihres Lagerungs-
verhaltnisses zum Massenkalk. Je nachdem der Thon oder der 
Kalk iiberwiegt oder eine gliickliche Mengung beider vor sich 
gegangen, hat die Schichte ein ganz verandertes Aussehen. Am 
allgemeinsten stellt sie sich dar als eine nicht sehr machtige 
Schichte von Kalkpla tt e es sind die Krebsscheerenkalke des 
„Flotzgebirges." Sie enthalten zahllos den kleinen, vierseitigen 
Scheerenballen des Pagurus suprajurensis Qu. , der schon man-
chen Geognosten in grosse Alteration versetzt hat, weil er trotz 
eifrigen Suchens das kleine weisse Ding tibersah. Im siidwest-
lichen Theile der schwabischen Alb mbgen 10-12 Fuss das 
Maximum sein fur die Entwicklung der eigentlichen, die Pagurus-
hand mit sich fiihrenden, Krebsscheerenkalke. Sie sind stets etwas 
roh und von Verwendung zu feineren technischen Zwecken ist keine 
Rede bei ihnen. An andern Orten, insbesondere in der Gegend um 
Sigmaringen, verwandeln sich die Kalke in graugelbe bis zu 90' 
machtige Thone, die, in der Regel sehr arm an Petrefakten, 
den voriibergehenden Sammler lediglich ohne Aufschluss lassen. 
Endlich ist die dritte , gfinstigste Form die gehorige Mengung der 
Thone und Kalke , welche die S chi efer bildung bedingt. Diese 
Solnhoferform, auf welche Q u e n s t e d t schon vor 15 Jahren 
bingewiesen, ist nun seit 2 Jahren auf den Mien des Beera-
thales in der Mille von Egesheim und Nusplingen in Folge in-
dustrieller Versuche aufgeschlossen worden ein zwischen 30 und 
40 Fuss tiefer Steinbruch und einige LOcher in der Nahe haben 
den Entrepreneurs zwar materiellen Schaden zugefligt, aber zu 
Nutz und Frommen der Paliiontologie manches schone Petrefakt 
zu 'rage gefordert. Vergleicht man diese drei Vorkommnisse 
unter einander, so sind die Pagurusschichten die untersten, welche 
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den Massenkalk zum Liegenden babe') da wo die Schichte zu 

einer grosseren Machtigkeit gelangt, entwickeln sich entweder 

die Thone mit der Terebratula pentagonalis oder die Schiefer 

mit dem beriihmten Petrefaktenreichthum. — Die andere Schwic-

rigkeit beim Erkennen der Schichte liegt in ihrem Lagerungs-

verhaltniss zum Massenkalk. Die Kalke , Thone oder Schiefer 

liegen namlieh nur selten sichtbar auf dem Massenkalk auf, sie 

liegen vielmehr — namentlich Thone und Schiefer — in mul-

denformigen Vertiefungen und Buchten des Coralrags, wodurch 

es oft den Schein gewinnt , als ware dieser das Hangende statt 

des Liegenden. Im Lauchartthale bei Sigmaringen z. B. steht 
unten im Thal der Korallenkalk deutlich an, dartiber lagern die 
Krebsscheerenkalke. Eine Strasse entblbsst zweifellos die Pro-
file dieselbe fiihrt etwa 100 Fuss bergan auf die Mlle. Siehe 

da! abermals entschiedener Korallenkalk und zwar Alles sehr 

regelmassig, ohne Verstiirzung oder Stiirung , indem sich auf ein-

fache Weise in den Vertiefungen und Mulden des Korallenkalks 
die Platten ein- und ablagerten. Auf den ersten Blick scheint 
es, man babe ein zweites Coralrag vor sich, das jiinger ware, als 
die Solnhofer Schiefer, wahrend es in der That alter oder doch 
nur gleichzeitig mit diesen ist. Vielleicht beruht die Beobach-
tung des H. Gustav Co tteau in Chatel censoir, deren H. T hi ol-
li ere loc. cit. S. 65 erwahnt, aufAhnlicher verfiihrerischer An-
schauung. 

Bei der genauesten petrographischen Untersuchung ist man 
stets unvermeidlichen Irrthiimern unterworfen, und ware es zu-
mal hier, wenn nicht die palaontologischen Verhaltnisse uns Fin-
gerzeige gaben, die auf die Identitat der schwabischen und 
frankischen Schichten hinwiesen. Im Nachfolgenden mochte ich 
die fiir Schwaben neuen und zum Theil tiberhaupt noch unbe-
kannten Erfunde aus den Schiefern der Nusplinger Steinbriiche 
aufzahlen, und nebenbei nur die entsprechenden Vorkommnisse der 
Kalke und Thone beriihren. Die Aufzahlung soil kein angst-
licher Catalog sein , der die Petrefakten zahlte nach G-eschlech-
tern und Arten und nach Zahlen mit andern LocalitNten ver-
gliche. Solches hat in der Regel wenig Werth, well Species 
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und Genus oft nichts weniger als begriindet sind; ich will viel-
rnehr nur auf das Wichtigste hinweisen zunachst auf die juras-

sische Flora. 
Die Pflanzen-Reste treten zwar in grosser Menge allent-

halben in den Sehiefersteinbriichen aid; allein nur wenige weiche 
Schichten haben die Zellen und Gefasse so deutlich erhalten, 
dass von Untersuchung und Bestimmung der Reste die Rede 
sein kann. In den harten Platten beurkunden undeutliche ver-
schwommene Eindrileke, lichte Streifen in dem gelben Stein oder 
mit Mangan schwarz gefarbte Stellen nur im Allgemeinen die 
Anwesenheit von Pflanzen. In den weichen grauen Schiefern 
dagegen liegt die Pflanze, bis in ihre feinsten Theile hinaus , wie 
in einem Herbarium. Der braune Pflanzenstoff, in der Dicke 
von feinem Briefpapier, ist auf die hellere Platte aufgetragen, 
fallt aber, wenn er nicht im Steinbruch sogleich mit Gummi 
befeuchtet wird, als Pulver ab. Nur diese, freilich seltenen, Er-
funde konnen fiber die Geschlechter der Pflanzen einige Aus-
kunft geben und zeigen, dass die cypressenartigen Dicotyledonen 
am haufigsten vorhanden sind; Fame und Cycadeen, ferner 
Algen und Tange bilden die iibrige Flora. 

An den Al g en ist die Farbung der einzelnen Zellen nicht 
zu iibersehen, welche vom lichten Grau durch Gelb, Roth und 
Braun bis zu Schwarz abwechselt. Die Strange von Codites St. 
und die dichotomen Bander von Sphaerococcites St. lassen sich 
wohl erkennen. Breite riemenartige Tange diirften zu Laminari-
tes Kurr und Halymenites St. gezahlt werden. Sie konnen jedoch 
leicht mit den Strunken von Farnkrakern verwechselt werden, 
von denen die Wedel abgerissen sind. Eine Pflanze mit wirtel-
standigen Aesten und zelligem Bau kiindet eine Chara an. 

Unter den F a rn k r au tern stehen die schonen Odontop-
teris oben an , welche F. Krauss zuerst in den oolithischen 
Kalken von Schnaitheim entdeckte und Kurr als 0. jurensis 
(Beitrage zur foss. flora 1845) beschrieb. Doppelt gefiederter 
Wedel, die langlichten , stumpfen Blattchen mit der ganzen Ba-
sis an der Spindel festgewachsen; schwache, nicht ganz zur 
Spitze des Blattes reichende Mittelrippe bezeichnen das Geschlecht. 
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Grossere und kleinere, weniger oder mehr Fierier begrtinden 
wohl keine besondere Art: in der Regel zahlt man 6 bis 8 
Blattchen an den Wedeln. 

Das andere Farngeschlecht bildet die baumartige Pecopteris, 
10 bis 20 Blattchen befiedern doppelt den stattlichen Wedel. 
Die einzelnen Blattchen sind an der Spindel am breitesten und 
so an derselben herabgewachsen , dass die Mittelrippe des Blatt-
chens an der Spindel in das obere Dritttheil der Basis fallt. 
Die Mittelrippe zieht sich bei diesen Farnen deutlich zur Spitze 
des Blattes. Solche Feinheiten lassen sich jedocI mit blossen 
Worten ohne Zeichnung nicht gehorig beschreiben. Diese cha-
rakteristische Pecopteris mochte ich analog der obigen Odontopteris 
P. jurensis nennen. 

Die Kenntniss der Cycadeen verdanke ich der gefalligen 
Belehrung des Herrn Oswald Heer bei einem kiirzlichen Besuch 
in Ziirich. Auf einzelne Blatter, Blattwedel und namenflich 
auf die schtinen Friichte hatte er mich aufmerksam zu machen 
die Giite. Fiederblatter von .Nilssonia Br. zeigen gegentiber-
standige, langlichrunde mit breiter Basis an die Spindel ange-
wachsene Blattchen. Sie haben eine Mittelrippe ahnlich den 
Pecopteris. Abgerissene Blatter mit feinen Langsstreifen ahneln 
Kurr's Pterophyllum angustifolium. Gewohnlicher als die 
Blattreste sind die Schuppenfriichte: langlich runde, Halbzoll bis 

Zoll grosse Samen, die den Zapfen entfallen sind. Von einem 
deutlichen Ansatz aus lassen sich 3 Strahlen unterscheiden, der 

mittlere stark gerippt, die beiden aussern glatter, , den mittleren 
umfassend und einen kleinen rundlichen Father darstellend. 
Manchmal findet sich nur die mittlere, den Kern tragende 
Schuppe fiir sich allein mit abgefallenen Fliigellappen, manch-
mal nur die beiden Lappen ohne den innern Kern. 

Haufiger als alle bisher genannten Pflanzen treten die C y-
pr e s s e n auf. Mehr als die Halfte der Erfunde ist hieher zu 

rechnen. Nach S t e r n b er g sollten sie zwar als Caulerpites zu 

den Fucoiden gehoren. Dagegen hat Unger 1849 sie als 

Athrotaxites in die Classe der Dicotyledonen , Abth. Mono-
chlamydeen gestellt. Sie haben grosse Aehnlichkeit mit Cupressites 

Wiirttemb. natures. Jahreshefte. 1853. is Heft. 6 



--- 82 — 

liasinus , welche K urr bereits 1845 von S t e rn bergs Cauler-

pites trennte, und wie nachmals U n g Cr, zu den Cypressen 

zahlte. Diese Pflanze bildet Bfischel mit unregelmassig geord-

neten Aesten, mit kurzen, schuppigen Blattchen, die spiralfor-

mig gestellt den Zweig umfassen, den sie in kleine Rauthen 

theilen. these rautenformigen Zeichnungen lassen die betref-

fenden noch so kleinen Stiicke, die von der Breite einer halben 

Linie his zu 2-3 Linien wechseln, auf den ersten Blick er-

kennen. Ausser diesen mi5gen noch einzelne Nadeln von Coni-

feren und Schuppen von Zapfen erwahnt werden , die sich jedoch 

schwer in Geschlechter und Arten unterbringen lassen. Die 
Nennung dieser Pflanzen liefert bereits ein Bild der betreffenden 

Flora , welche Wasserpflanzen und tropische Landgewachse ura-
fasst. Hiezu stirnmt ganz das Bild der Fauna von der Klasse 
der Pflanzenthiere an bis zu der der Amphibien. 

Wahrend die Korallen in den oberen Schichten des Mas-
senkalkes noch eine so grosse Rolle spielen , sind sie in unseren 
Schichten so gut wie verschwunden. Diess gilt namentlich von 
den Kalken und Schiefern , in den Thonen bei Sigmaringen fin-
den sich noch Spongites radiciformis und Aehnliches. Dasselbe 
gilt auch von den in der Gesellschaft der Korallen lebenden 

Eeliiii0derinen. In den Schiefern fand ich ein Stuck von Echi-
nus lineatus , ferner von einem Diadema, auf welchem noel' 
ein Wald borstenartiger Stacheln liegt, ebenso die in Franken 
oft so haufigen Comatula pennata und tenella Gf. Zahlreicher 
finden sich diese Dinge in den Thonen , wo Cidarites elegans 
mit seinen Stacheln , Echinus lineatus , Pentacrinites penta-
gonalis, Eugeniacrinites, Asterias u. A., noch so sehr an Coral-
rag erinnern, dass man diese Thone als dessen Fortsetzung in die 
Epoche der gleichzeitigen Schieferbildung betrachten kann. 

Eine wichtige Muschel ist in dieser Beziehung unter den 
Divalven die Terebratula pentagonalis Br. Im eigentlichen 
Korallenkalk findet sie sich nicht, 1st dagegen leitend fur den 
obersten weissen Jura, wo ich sic sowohl aus den Schiefern und 
Kalken, als namentlich aus den Thonen in grosser Menge sam-
meln konnte. Nach ihrem Knochengeriiste gehort diese Terebratel 



— 83 — 

nicht zu den Cincten, sondern zu den Biplicaten , indem ihr 
Lehnstuhl mit seinen Armen nie weit greift. Ausser ihr trifft 
man an Bivalven nur noch eine liaufenweise auf und um Am-
monitenschalen sitzende Auster, die Goldfuss Posidonia socia-
lis heisst, aber wegen ihrer V formigen Schlossleiste eher einer 
Placuna oder Plicatula gleicht. 

Von Gasteropoden fehlt jede Spur. Erst mit den Cc-
phalopoden beginnt ein gesegneteres Feld fiir die Untersuchung. 
Von Belemiiiten babe ich aus den Schiefern nur den im ganzen 
weissen Jura so zahlreich und einzig auftretenden B. hastatus 
Bl. zu nennen. Er findet sich sehr haufig und nicht selten mit 
wohlerhaltener Alveole, die sehr rasch wachst. Ein Belemnit 
von 10 Centim. hat eine 8 Centim. lange und oben 5 Centim. 
breite Alveole; eine andere wathst bei einer Lange von 5 Centim. 
von 6 Millim. bis zu 25. In der Regel liegt der Belemnit ho-
rizontal auf der Platte; dock finden sich auch Stiicke, deren 
Scheide vertical im Gestein steckend durch mehrere Schiefer-
schichten hindurchgeht, wahrend die Alveole horizontal oben auf 
der Platte lagert , so dass sie in einem rechten Winkel gegen 
die Scheide umgeschlagen ist. Des Umstandes miichte ich noch 
erwahnen, dass man vielen vor der Schichtenbildung zerbroche-
nen Stiicken begegnet; tines derselbeu fou mir besonders auf, 
wo die Splitter des Belenmiten, wie mit dem Hammer zerschla-
gen oder von kraftigem Zahne zermahnt auf einer Platte neben 

einander zerstreut liegen. 
Wie der Bel. hastatus dem ganzen weissen Jura eigen ist, 

so sind es auch die haufig sich findenden Ammoiiiten. Es sind 

die 3 Formen des A. inflates, flexuosus und pol ygyratus. *) 

') Daraus , dass die genannten Cephalopoden auch im untern und mitt-

lern weissen Jura sich finden, den Schluss ziehen zu wollen , die Solnhofer 

Schiefer gehoren zur Oxfordgruppe, ist meter als gewagt. Mit Recht riigt 

V. T h i olli e r e in seiner Vorrede zur Beschreibung der Ciriner Fische diese 

auch von Seiten der Heidelb. Jahrbiicher ausgesprochene Ansicht. Ammo-

nite'', die so wenig Stand halten in ether Schichte und durch a (iy 8 e t 

hindurchgehen, ja noch in den braunen Jura hinabreichen, konnen bei Ent-

scheidung dieser Frage keinen Ausschlag geben: „Leitmuscheln" sind dies e 

6* 
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Die Art ihrer Erhaltung in den feinen Schiefern liefert einen 

erfreulichen Beitrag zur Anatomie des Ammoniten , zu Sipho 

und Aptychus. Wahrend die Schale des Ammoniten stets voll-

standig aufgezehrt ist und nur den Eindruck im Gestein zuriick-

gelassen hat , liegt der aus anderem Stoff als die Schale be-

stehende Sipho , wohierhalten als weisse markige Masse auf der 

Platte , nie dringt er in die Wohnkammer ein, hort vielmehr 

mit den Scheidewanden auf, welche er durchbricht und welche 

ihn beim jedesmaligen Durchgang schniiren. Bei grosseren Thieren, 

z. B. einem Planulaten von 1 Fuss Durchmesser, sind die Si-

phonalschniire aus einander gerissen und liegen zerstreut auf den 

Umgangen des Ammoniten. Einer Tauschung ist man iibrigens 

auf den ersten Anblick ausgesetzt , dass man die Siphonallinie 

fiir die Nathlinie ansieht. Die Nathlinie ist bei den schwachen 
Eindriicken welche die Schale auf der Platte hinterlassen hat, 

oft kaum sichtbar, um so starker tritt dagegen der Siphonalwulst 

auf den Umgangen hervor; bei naherem Anschauen findet man 
sich tibrigens bald zurecht und sieht, dass der Sipho beilaufig 
im ersten Dritttheil des nachstfolgenden Umgangs liegt. In vie-
len hundert Wohnkammern von Ammoniten erhielt ich ferner 
die zum Thier gehorigen Aptychus, welche wohl keines beson-
dern Namen bediirfen, indem man sie ihrem Ammoniten bei-
gesellt. Ich nenne hienach

1) Aptychus perarmati (A. ltivis v. M., latus Park., proble-
maticus Schl., antiquates Ph.) von der Grosse zweier Millimeter 
bis zu der von 7 Centimeter, mit ungemein vielen Spielarten in 
Lange und Breite. Es ist der kraftigste und dickste Aptychus 
und liegt stets ausgebreitet auf der Platte , sehr haufig in der 

Cephalopoden nicht. Ueberhaupt wird man als Regel bestitigt finden dass 
sobald irgendwo hohere und niedere Thiere miteinander vorkommen, der 
Werth der letzteren, als leitender Petrefakten, verschwindet (wenn sie nicht 
etwa ganz massenhaft vorkommen). Den schwarzen Jura 8 z. B. wird Jeder-
mann durch seine Saurier und Fische charakterisirt finden, neben welchers 
die Formen falciferer Ammoniten fast unwesentlich werden. Und Niemand 
wird desswegen, weil these Falciferen sich in nachstfolgenden Schichten wie-
derholen, an der geognostischen Stellung der Saurierschiefer irre werden. 
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Wohnkammer seines Ammoniten , der vermi5ge seines Baues in 
aufrechter Stellung auf den Boden sank und nun von oben 
herab zusammengedriickt wurde (Cf. Q u e n s t e d t, Cephalopoden 
S. 309), dadurch entstehen die „elliptischen Kalkwiilste" des Herrn 
Giebel, auf welchen er den A. latus auflagern liisst und welche 
er so lange nicht zu erklaren im Stande sein wird , so lang er 
die Aptychus als fiir sich bestehende Organismen ansieht. 

2) Aptychus tlexuosi (lamellosus Sch., solenoides Sch., 
imbricates v. M.). Die hochmiindigen Ammoniten mit dem 
oft sehr scharfen Riicken konnten zu Boden sinkend nicht auf-
recht stehen bleiben , wie die breitriickigen Perarmaten , sondern 
fielen auf eine Seite um. Daher kann sich der Aptychus, wenn 
er noch an seinem Platze liegt, nur von der Seite priisentiren. 
Diess findet sich auch stets; liegt der Aptychus im Thier, so 
ist er nie aufgeklappt sichtbar, sondern im Profil. 1st er aber 
aus dem Thiere gefallen, so liegt er wie der Apt. perarmati 
ausgebreitet auf der Platte , bald mit seiner faltigen Aussenseite, 
bald mit der glatten , glanzenden Innenseite nach oben gekehrt. 

3) Aptychus planulati Qu. Dieser merkwiirdige, bisher 
nur wenig gekannte Aptychus (Quenstedt erwahnt seiner erst 
1852 in der Petrefaktenkunde) 1st wegen seiner ausserordentlich 
diinnen Schale dem Verderben zu sehr ausgesetzt; so dass er 
nur unter giinstigen ausseren Verhaltnissen erhalten wird. In 
den rauhen Kalken des mittlern weissen Jura, wo die Planula-
ten zu Millionen sich finden , konnte sich dieser- zarte Theil 
weniger conserviren , als in dem feinen Schlamm der lithographi-
schen Schiefer. Wenn man daher z. B. in den Arietenbanken, 
oder Braunjurakalken, die von Ammoniten wimmeln , den be-
treffenden Aptychus noch nicht gefunden hat, so darf diess nicht 
als Instanz gegen die Vereinigung desselben mit dem Ammoniten 
geltend gemacht werden. Das Versteinerungsmaterial war zu 
rauh und der Erhaltung dieser feinen Organe nicht zutriiglich. 
Wo man dagegen feinschlammige Schichten im Jura findet 
z. B. Posidonienschiefer, Ornatenthone, lithographische Schiefer, 
wird man nie vergeblich nach Aptychus suchen. Den Aptychus 
planulati kann ich an mehreren Duzenden von Exemplaren 
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beobachten und finde, dass an ihm, wie am A. sanguinol. Schl. 

(Cf. Qu. S. 316 ff.) 2 Schichten zu unterscheiden sind, eine 

innere , dunkelgefarbte , hornige, mit concentrischen Falten und 

eine aussere, weisse, markige, mit der feinsten Radialstreifung 

versehene. Nicht immer liegen beide Schichten aufeinander, denn 

die aussere markige schiefert sehr leicht ab, dann liegt die 

innere Schichte oft nur wie ein Hauch auf der Platte, besonders 

bei grossen Exemplaren. Es scheint , je grosser der Ammonit, 

desto feiner und zarter der Aptychus. Die von Quenstedt er-
wahnten Perlknoten (S. 383 Petr.-K.) erscheinen auf meinen 
Exemplaren mehr wie Runzeln , weiche die concentrischen Fal-
ten bilden. Besonders auffallend ist an dieser Art, dass die 
vordere Seite der Aptychus fast gar nicht ausgeschnitten ist und 
die beiden Schalen dort nahezu Eine Gerade bilden. Diess spricht 
fiir Ammonitendeckel nicht. 

Die Reste nackter Cephalopoden, wenn gleich ungemein 
selten, gehOren mit zu den Schonheiten unseres Fundplatzes. 
Wer will aber diese Reste sicher bestimmen ? Dtirfen Unter-
schiede , nach welchen d'Orbi gn y und M u n st e r Arten 
gemacht haben, als wesentliche Merkmale betrachtet werden? 
Fast jedes Stuck, das mir unter die Halide kommt , zeigt seine 
Eigenthiimlichkeiten, sei es an Grosse, oder Form, oder Ober-
flache , und offenbar ist das vorhandene Material noch nicht 
hinreichend, um sichere Geschlechtsunterschiede aufzustellen, 
geschweige denn Arten zu machen. Welchen wissenschaftlichen 
Werth die verwirrende Menge von Namen , wie Sepia antiqua, 
gracilis, venusta, regularis, obscura u. s. w. haben sollen, sehe 
ein Anderer ein. Die Sepia , welche Nusplingen sehr schon 
liefert, und R ti pp el S. hastiforniis genannt hat, schwankt 
zwische❑ 20 und 30 Centimeter. Legt man das Petrefakt vom 
anhangenden Gesteine blos (was mit grosster Vorsicht geschehen 
muss , um nicht die aussere Hornlage wegzusprengen), so findet 
man den Schulp des Thieres, mag man nun auf die Rticken-
oder Bauchseite kommen, von einer glanzenden , braunen Horn-
schichte umgeben, die nach unten am dicksten wird. Diese 
Hornlage gibt dem Schulpe stets einen sehr scharfen Umriss. 
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1st nun die Rtickenseite blossgelegt, so wird eine erhohte Me-
diangegend sichtbar , welche den Schulp in zwei Halften theilt, 
these Lillie wird jedoch von keinem Hornkiel, wie bei Loligo 
gebildet, sie ist nur eine schwach ausserlich angedeutete. Diese 
Mediangegend ist mit feinen Perlknoten bedeckt, wahrend der 
fibrige Riicken mit feinen concentrischen Streifen bezeichnet ist. 
Legt man den Schulp von der Bauchseite bloss, so entspricht 
hier der geperlten Mediangegend eine vollkommen glatte, glan-
zende Flache , auf welcher aber gegen die Seiten hin, nament-
lich am Spathel , wieder die feinen concentrischen Streifen des 
Rtickens sichtbar werden. Zwischen der ausseren und inneren 
Hornlage ist eine 1—'2 Millim. dicke Lage weichen , weissen 
Steinmarks. Die spathelformige Erweiterung selbst ist einem 
hornigen Sack zu vergleichen , in welchen der an sich ovale 
Schulp hineingesteckt ist. Fiir die Untersuchung der weichen 
Theile des Thieres !airmen nur solche Exemplare benutzt wer-
den, welche auf der Bauchseite liegen. Bei der Rtickenlage 
werden wahrend des Herausarbeitens die feinen inneren Theile 
nothwendig zerstort. Sprengt man jedoch bei der Bauchlage 
den Schulp vorsichtig ab , d. h. zuerst die aussere in der Mitte 
geperlte Hornlage, sodann das weiche Steinmark , drittens die 
innere glatte Hornlage , so gelangt man zu den Ueberresten der 
fleischigen Theile und bemerkt vor Allem in der Mitte des Schul-
pes , ineist beim Beginn des Spathels, einen langlichten Eindruck 
von braunrother Farbe, die pulverartig auf der Platte liegt. 
Es ist die Lage des Tintenbeutels. Unmittelbar dartiber liegen 
bet einem meiner geoffneten Exemplare die Reste des Magens: 
namlich glanzende Schalenstiicke, die wohl von einem Penniius-
schwanz herriihren and 4 kleine Aptychus flexuosi (lamellosus) 
von denen 2 noch in nattirlicher Lage, die beiden Fltigel neben-
einander, sichtbar sind. Das Thier hatte also Krebse und Am-
moniten gefressen. Weitere Reste zu entdecken, etwa vow 
Kopf oder den Fiissen ist niir bis jetzt noch nicht gegliickt. 

Weniger zahlreich als in Solnhofen kommt Loligo priscus 
vor. Wahrend 'dort fast jeder Arbeiter „Spiesse" feil hat, sind 
mir von Nusplingen erst zwei Exemplare zur Hand gekommen. 
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Dagegen fanden sich die sonst seltenen Reste sehr grosser 
parabolischer Loliginiten mit feinem Kiel. Ein Unterende von 

20 C.M. Lange und 14 C.M. Breite weist auf eine Totalgrosse 

von mindestens 2 Fuss hin. An diesem Stiick ist ausser der 

hornigen , glanzenden Feder auch noel' eine markige Kalkmasse 
vorhanden, der Sack des Thiers und hienach Viererlei zu be-

obachten, 1) das Mittelfeld mit feiner Rtickenlinie, der einige 

andere parallel laufen. Eindrticke von Querbogen, die fiber das 

Feld einige Millimeter breit hinziehen, sind deutlich sichtbar. 

2) Zwei Paar deutlicher Linien umschliessen rechts und links 

vom Mittelfeld ein schmales mit Hyperbolarstreifen bedecktes 

Feld. 3) Die Fliigel mit schief nach unten gehenden Streifen. 
Darunter liegt eine braune Masse von Steinmark , die auf beiden 
Seiten noch ein Paar Zoll breit caber die Feder hinausreicht und 
von Querstreifen durchvilben ist. Diese Formen stimmen auf-
fallend mit den Loliginiten des Lias (Cf. S. 517 und 533 in 
Qu ens t. Cephalop.). Ich habe diesen Cephalopoden in ruiner 
Sammlung Loliginites alatus genannt. 

Von Acanthoteuthis besitze ich Krallen , die mit den be-
kannten Arten tibereinstimmen. Ausser diesen Krallen liegt eine 
Reihe von n Hackchen" vor mir, 3-15 Millimeter lang, wie 
ein Komma gekriimmt. Oben am dicken Theil haben sie nach 
aussen einen kleinen Widerhacken, nach unten endigen sie haar-
fein. Diese Korper sind von hornartiger Substanz und hohl. 
Einmal auf diese Dinger aufmerksam , habe ich sie in mehreren 
Schichten unseres Jura wiedergefunden, wo sie mir bis jetzt 
entgangen waren , z. B. im untern schwarzen Jura mit Amm. 
oxynotus, in den Jurensismergeln, Ornatenthonen und haufig im 
untern weissen Jura am Hundsruck vis a vis dem Hohenzoller, 
allwo sie glanzend schwarz in dem hellen Gestein liegen. Die 
kleineren Exemplare sehen den Klauen unserer Singvogel voll-
kommen iihnlich, wenn man sich das aussere Gegenhackchen 
weg denkt. Nie finden sich diese Krallen mit irgend einem 
andern Korper vereinigt und in der Regel nur vereinzelt auf 
einer Platte. Lange war ich vollstandig im Zweifel, wo diese 
Hackchen unterbringen — bis ich kiirzlich eine Platte erhielt, 



— 89 — 

auf der 8 dieser Krallen paarweise liegen. Zwar sind sie zer-
streut, so dass iiber die urspriingliche Stellung derselben 
keine Aufklarung gegeben wird; allein das bei Einanderliegen 
von je 2 gleichgrossen Krallen , von denen das erste Paar 6 
Millimeter Lang ist, das zweite 9, das dritte 18, das vierte 24, 
lasst am Zusammengehoren derselben kaum zweifeln und berech-
tigt zu der Ansicht, dass wir Onychoteuthiskrallen vor uns ha-
ben, hornige Krallen, die in den weichen , darum nicht erhal-
tenen Fangarmen des Thiers befestigt waren. Wegen des Wi-
derhackens nenne ich sie Onychot. barbata. 

Veber eine Anzahl von Resten nackter Cephalopoden, in 
der Grosse von Zoll bis zu 2 Zoll, bin ich immer noch im 
Unklaren. Viererlei Formen treten hier hervor: die erste stellt 
eine Art Kaputze dar, an deren Oberende eine Spitze befestigt 
ist. Ich sehe diese Dinge als Sepienschnabel an. Was in Q u e n-
stedts Petrefaktenkunde S. 332, Tab. 25, 6. zweifelhaft als 
solcher hingestellt ist, findet sich in Nusplingen oft, ist aber 
entschieden ein Fiscliknochen. Die zweite und dritte Form stellt 
zwei von einem Mittelpunkt herabhangende Lappen dar, die 
oben entweder verbunden oder aber getrennt sind. Die vierte 
Form ist die eines kleinen Schildes , der in der Mitte stets icor-
nig ist. Alle diese verschiedenen Formen sind nur Eindriicke 
in das Gestein, die aber meist auf regelmassige Weise mit merk-
wiirdigen Farbenpunkten , roth, braun und gelb bemalt sind. 

Aus der Classe der Anneliden fiihre ich die Lumbricaria 
an, die in grosser Menge vorkommen. Strange in der Dicke 
eines Centimeters gehoren nicht hieher , sondern sind den Co-
prolithen beizuziihlen. L. intestinum Gf., seltener L. filaria Gf. 
bezeichnen wie in Solnhofen die Arten. 

Insekteil-Neste hatte ich anfanglich mehrere zu besitzen 
gewahnt. Bei naherer Priifung verwandelten sie sich aber theils 
in Cycadeenblatter, theils in zweifelhafte Eindriicke. Ein einzi-
ges Stuck kann mit Wahrscheinlichkeit fiir den Fliigel eines 
Scarabaeites Germ. erklart werden. 

Ein reicheres Feld der Untersuchung bieten erst wieder die 

Krebse. Der gewohnlichste, aber darum doch selten gut er-
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haltene Krebs ist die Garn eel e, der Pennaeus speciosus. Er 

ist uberhaupt nachst den Ammoniten und Aptychus das haufigste 

Petrefakt unserer Localitat. Seine glanzende dunkle Schale 

sticht vom hellen Gestein ab und hebt die Umrisse des niers 

schon hervor. Gewohnlich liegen diese Krebse auf der Seite, 

wobei Stirnfortsatz, Auge und Fiisse sich am vortheilhaftesten 

zeigen. Minder gewanlich ist die Bauchlage , welche fiir Beob-

achtung des Schildes, der Filhler und Fiihlerschuppen geeignet 

ist. Die grossten Exemplare messen 0,24 Meter ohne Antennen, (mit 

denselben 0,38) der Schwanz misst 0,15 , der Schild mit Stirn-

fortsatz 0,09, die Antennen 0,14. So messe ich mein bester-

haltenes Exemplar, die Verhaltnisse schwanken jedoch bei an-

dern Stiicken mehr oder minder. 

Sieht man zunachst den Schild nailer an, so erhebt sich 
in dessen Mitte ein Grath, welcher sich als Stirnfortsatz drei 
Centimeter weit fiber den Schild hinaus verlangert. Von der 
Stirn aus zieht sich rechts und links zwischen dem Auge und 
dem Grath eine Furche an der Seite hin. Unter dem Auge 
gabelt diese Furche und sendet eine Nebenfurche nach vorne. 
Auf dem Grath , wie an den Furchen, erheben sich kleine 
Dornen. 11 solcher Dornen oder Zahne sind oben auf dem 
Stirnfortsatz , 1 unten. 2 weitere erheben sich an der Furche, 
die unter dem Auge gabelt, der Eine neben , der Andere unter 
dem Doppelauge , das in einer Aushohlung des Schildes liegt. 
Am Filhlerapparat sind zu unterscheiden , 1) die inneren paari-
gen Fiihler, die 3 — 4 Millimeter lang auf chagrinirten Gliedern 
aufsitzen , 2) die ausseren 14 Centimeter langen Fiihler, auf 
einem glatten Stile sitzend , 3) an der Basis der ausseren Fiihler 
je 2 Schuppen , eine grOssere breite und eine kiirzere schmale 
(0,03 und 0,02). Das Maul des Krebses besteht aus 2 kurzen, 
gegeneinander stehenden Hornschnabeln , die ich an einem von 
unten blossgelegten Exemplare entdeckt babe. Nach hinten ist 
der langlichte Schild halbmondformig ausgeschnitten und in 
(-Resell Ausschnitt der lange siebengliedrige Schwanz eingefilgt._ 
Unter diesen 7 Gliedern ist das 6. das breiteste, weil hier die 
Schwanzflosse befestigt ist. Das letzte 7. Glied ist schmal und 
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endet in einen spitzen Stachel. Das 3. Glied 1st wieder breiter 
als die 2 ersteren, wodurch der Schwanz die sanfte Kriiiiimung 
erhalt. Zwischen den einzelnen Gliedern sind schmale Zwischen-
schilder oder Schuppen zur I)eckung der Fuge, auch bemerke 
ich an einzelnen Exemplaren fadenformige Hornbiigen. Der 
Schwanz endet mit einen 4 Centini. langen 2 paarigen Flosse, 
welche, mit dent 7. Glied in der Mitte, in einen Ausschnitt des 
6. G-liedes eingefiigt ist und bei der Bauchlage des Krebses 
einem ausgespannten fiinfstrahligen Fader ahnlich wird. Das 
letzte Glied wird durch eine Rinne , das 5., 6. durch einen 
Grath in zwei Harnett getheilt. Mit den Fiissen hat man am 
meisten Schwierigkeit, indem sie gar haufig abgefallen oder in 
einander verwirrt sind. Mit Scheeren sind sie sammtlich ver-
sehen. Das erste Paar ist das kiirzeste, indent Schienbein und 
Hand dem Schenkel und der Hiifte gegeniiber sich verkiirzen. 
Der bewegliche Daumen ist pier auffallend kleiner, als der un-
bewegliche Index. Langer ist das 2. Paar; das langste aber — 
gerade noch so lang als das erste — ist das mittlere, dritte Fuss-
paar, indem namentlich das Schienbein sich verlangert. Mit 
dem 4. und 5. Paar nimmt die Lange wieder ab, die Fiisse 
werden aber breiter. Nicht zu verwechseln mit den Fiissen ist 
ein Paar langer Kicferfiisse, das unten am Munde, zwar moist 
unsichtbar, doch zuweilen als mehrfach gegliedertes Organ her-
vortritt. Dessen letztes Glied hat die Gestalt der inneren nai-
ler. Die Fiisse sind in deutlichen Gruben des Brustbeins be-
festigt, solche Gruben setzen noch in die Schwanzglieder fort, 
welche falsche Fiisse tragen. Da diese Schwanzfiisse innerlich 
befestigt sind, stellt sich die genannte Grube ausserlich als war-
zenartige Erhohung dar, welche bei seitlicher Betrachtung etwa 
in der Mitte der Schwanzgelenke hervortritt. — Dieser Krebs 
gleicht so sehr der Caramote, die man auf dent Fischmarkte 
von Marseille etc. fell hat, dem Pennaeus caramote Fabr., 
dass man den M ii nster 'schen Namen nach dem Meeresgott 
Antrimp nicht nothig bat. Der lebende Pennaus unterscheidet 
sich vom fossilen nur durch das vierte und fiinfte Fusspaar, das 
dort einen einfachen Nagel, bier eine kleine Scheere hat. Sonst 
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stimmt Alles merkwiirdig : das Doppelauge , die Miler , die 
Thoraxfurchen , der Grath , Schwanz und Afterfiisse , selbst die 
Grosse der 9zolligen Caramote (c f. Desmarest, Consid. sur 
les Crustacees pag. 225, p1. 39). Q u e n s t e d t (Petrefaktenk. 

S. 273) hat den Namen des lebenden Geschlechtes zuerst wie-

der aufgenommen und dadurch das Chaos M tin ster 'scher Ge-

schlechtsnamen gekliirt. Untersucht man weiter die Arten des 

Antrimpos, so sind die Merkmale so schwankend und offenbar 

oft auf unvollkommner Beobachtung beruhend , dass man nichts 

darnach bestimmen kann. Wohl zahle ich die Zahne der Stirne 

bald 1- , 119 bald s ands und sehe an Einem Exemplar den 

Schwanz etwas langer und schmaler, , am Andern dicker und 

- ktirzer, , betrachte es aber als sexuelle Unterschiede oder als 

Alterstufen. Namen, wie decemdens, nonodens, longidens etc. 

sind vollkommen werthlos , zumal es oft sehr schwer halt, die 
feinen Zahne richtig zu zahlen. Bei der Bauchlage des Krebses 
sind dieselben oft sammtlich oder theilweise abgebrochen. Wei-
tere kleinere Pennausarten — M ti nster's Adora , Bombur, 
Hefriga u. s. w. — finden sich wohl auch aus den libel er-
haltenen Stticken lasst sich jedoch nicht viel bestimmen. 

Das andere , aber seltenere , Garneelengeschlecht ist durch 
Palaemon spinipes Desm. crust. foss. 11, 4. representirt. Dieser 
Krebs ist sehr kenntlich an den oft mehrere Zoll langen , mit 
grossen beweglichen Dornen besetzten Kieferftissen , die meist 
abgerissen sich fin den. Er ist kleiner als der Pennaus , der 
Stirnfortsatz ist nicht gesagt , sondern ein langer Stachel , unter 
welchem auch die inneren Pithier die Lange der ausseren er-
reichen. 

Unter den Ery on en treten 3 Hauptformen auf : 1) Die grosse 
bis zu 0,2 Meter messende Art, die Schlotheim propinquus, 
M u n s t e r speciosus genannt hat. Der Schild dieses Krebses 
ist nur auf der Oberseite fest und kalkig gewesen , von einer 
Unterseite finde ich keine Spur. Selbst am Riickenschild 
scheinen in der Mitte weiche kalklose Theile gewesen zu sein. 
An mehreren Exemplaren sehe ich auf constante Weise vom 
Mandibulum an iiber die Mitte des Schildes einen anfangs engen, 
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dann immer breiter werdenden Spalt, welcher erst wieder durch 
das Schwanzgelenk geschlossen wird. Sonst passen die bekann-
ten Beschreibungen vortrefflich. Der Daumen an der Scheeren-

hand ist gleich einem Winzermesser gekriimmt. 
2) Die andere Form hat M u n s ter nicht gekannt, wohl 

aber G- e r m a n, der sie E. spinimanus heisst. Sic unterscheidet 

sich recht gut von E. propinquus. Der Schild ist breiter, als 
hoch , auf dem Rikken geschlossen und aus kalkiger Ober- und 
Unterschale bestehend. Diese Schale ist auf dem Schilde fiber 

und fiber mit feinen Knotchen, wie mit einem Chagrin bedeckt; 
erst auf den Schwanzschildern fangen sie zu verschwinden an. 
Dieses Kennzeichen schon lasst die Stiicke, selbst wenn die 
Fiisse fehlen , von der erstgenannten Art unterscheiden. Der 
sichtbarste Unterschied liegt jedoch in 3 grossen Stacheln, die 
am beweglichen Scheerenfinger des ersten Fusspaars angebracht 
sind. An sich sind die Finger schon lang, die Hand zweimal 
so lang als die Finger , was auch bei der Verkiirzung des Schien-
beins diesem Fusspaar ein gewaltiges Ansehen gibt. Gewohn-
lich liegen die zwei Hande iiber dem Kopf quer iiber einander. 
Diese Stachelscheeren sind mit E. Rottenbacheri nicht zu ver-
wechseln, welchen ich auch besitze; bei ihm sind beide schmale 
Scheerenfinger mit 6-8 Dornen besetzt , wahrend der E. spini-
manus nur am beweglichen Finger 3 lange Stacheln tragt. Die 
Ftihler und iibrigen Fiisse tragen weiter keine erheblichen Un-
terschiede an sich. 

3) Die dritte Form finde ich noch nirgends beschrieben. 
Ein langlichter Schild ist durch eine Querfurche getheilt, welche 
in Verbindung mit einer iiber den Riicken laufenden Langsgrathe 
eine eigenthiimliche kreuzformige Zeichnung auf dem Schild hin-
terlasst. Diess erinnert schon an Glyphaea , der Schwanz ist 
aber noch entschieden eryonartig. Der gauze Krebs ist mit 
einer feinkornigen Schale bedeckt, die namentlich auf dem 
Schwanze scharf hervortritt. Ueber dem Auge liegen grosse, 
kreisformige Schuppen , welche ein kiirzeres inneres und ein lan-
geres ausseres Fiihlerpaar an ihrer Basis decken. Was den 
Krebs im Uebrigen sogleich kenntlich macht , ist das unverhalt, 



— 94 — 

nissmassig Lange erste Fusspaar, das 4-5 Mal langer ist, als 
das zweite und dritte Pau; das letzte mit einem Nagel versehene 
Paar tritt unter dem ersten Schwanzgelenk hervor. An einem 

6 Centimeter langen Krebse misst das erste Fusspaar: die 
Htifte 0,01 Meter, der Schenkel 0,025, das Schienbein 0,01, die 
Hand 0,015, der Finger 0,01, zusammen 0,07, ist somit urn 
1 Centimeter langer als der ganze Krebs. Der Schenkel des 
Fusses, welcher die grtisste Lange hat , ist nach aussen fein ge-
sagt. Ich nenne diesen Krebs wegen des langen Beines E. 
longipes. 

Am seltensten begegnen wir den Astacinen, namentlich 

dem in Solnhofen so gewohnlichen Astacus modestiformis. Sehr 

hiibsch findet sich Glyphaea Velthemii M., eine sehr gliickliche 
Species M tins ter's und treffend beschrieben. Der ganze Krebs 

ist mit spitzigen Warzchen bedeckt, welche auf der vordern 

Seite ihrer Basis eine Vertiefung haben. Der Schild ist vorne 
gezahnt, die schmalen Scheeren gar nicht gekrtimmt. Gl. ver-

rucosa M. kommt "loch viel grosser vor, als Munster sie 
kennt; die Warzen am vordern Scheerenpaar sind gross und 
stark , die beweglichen Finger mit Leisten versehen. 

Ferner erwahne ich nur noch der Erfunde von Limulus 
und Pollicipes. Die Erhaltung der Exemplare ist aber so schlecht, 
dass sie Nichts bedeuten, als die Constatirung des Vorkommens. 
Der Stachel am Limulus ist 0,1 lang. — Ueberblicken wir das 
Vorkommen der Krebse , so uberwiegen die Garneelen so sehr, 
dass das Verhaltniss nach den bisherigen Erfunden etwa folgen-
des ist Pennaeus 90 13; , Eryon 5 so) , Astacus 4 8, Limulus 
I. (0). Bekannt ist von den lebenden Garneelen , dass sie be-
trachtliche Meerestiefen lieben , ebenso der Hummer in den Ris-
sen der Felsen. Beachten wir noch das bereits angefiihrte Fehlen 
von Korallen , so wird man Vorstellungen von einem seichten 
Jurameer in dieser Periode fallen lassen. Auf dasselbe Resultat 
weisen auch die 

Fische hin. Unter ihnen spielen eine besondere Rolle die 
K n o rp el fi s c h e. Was bisher zu den grOssten petrefaktologi-
schen Seltenheiten gehorte, die Korpertuarisse von Selachiern 
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vollstandig zu erhalten, fand man nun so ziemlich zu gleicher 

Zeit in den Schichten von Cirin und in unseren Localitaten. 

Stimmen midi die Arten beider Fundgruben durchaus nicht mit 

einander ein , so dock ihre gemeinschaftliche zoologische Stellung, 

die ihnen bei den Roches und Haien angewiesen ist. Besonders 

schiin findet sich ein M eer en g e 1 von 3-5 Fuss Lange mit frei-

stehendem, breitem Kopf mid grosses fitigelformigen Brustflossen. 

Wegen der spitzen Hackendornen, die in der Riickenhaut stecken, 

habe ich ihn Acanthodermus , und wegen des grossen , brei-

ten Maules A. platystoma genannt. 
Der Kopf dieses prachtvollen Fisches hat die merkwiirdige 

Form, weiche eine Breite von 0,18 Meter und eine Hohe von nur 
0,08 ihm nothwendig verleiht. Daran nehmen den grossten 

Raum die zum Maul gehorigen Knorpel ein. Der Schadel bil-
det namlich eine viereckige Kapsel , an welcher die 4 Ecken 
zipfelartig hervorstehen. Vorne ist daran die Schnauze be-
festigt; an der hinteren Seite, weiche dem Basilartheil ent-
spricht, sind zwei Gelenkgruben, in weiche der gabelformige 
Atlas eingreift. In der Gegend des Schlafbeins treten die vor-
deren Ecken der Schadelkapsel als lange , spitze Knorpel her-

vor , weiche das Auge vom Spritzloch trennten. Der ganzc 
Schadel besteht aus einer untrennbar verbundenen Masse, von 
einer Unterscheidung einzelner Knorpel oder von Nathen ist 
keine Spur. An der. Unterseite dieser Schadelkapsel sind nun 
die Gesichtsknorpel befestigt, indem zunachst hinten an der Ba-
silargegend der starke Quadratknorpel (0,08) befestigt ist. An 
dessen Ende hangt der lange Unterkiefer von 0,11. An seinem 
hinteren Ende hat der Unterkiefer einen Gelenkknopf, welcher 
von dem Jochbeinknorpel gefasst wird , einem Knorpel , der wic 
ein Querband den starken Unterkiefer am Quadratknorpel fest-
halten soil. An dem Unterkiefer ist das Hinterende des Ober-
kiefers befestigt, dessen Vorderende an der Schadelkapsel unter 
der Nase angewachsen ist. Ein paar Lippenknorpel sollte Ober-
und Unterkiefer zusammenhalten. Am Rande des breiten Maules 

• liegen eine Menge Zahne nur 0,002 lang sie haben eine 
rundliche Basis, an der zwei kleine seitliche Zacken sitzen. Die 
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Anatomie dieses Kopfes weist dem Thiere bereits seine Stellung 

in der Nahe der Haie und Rochen an ; ihnen eigen ist die Ver-

knorpelung des ganzen Schadels, an welchem der Apparat des 

Gesichts mittelst der Bander hangt, welche das Suspensorium 

oder Quadratknorpel hinten und den Oberkiefer vorne festhalten. 

Die Wirbelsaule des Fisches reicht vom Schadel bis zur 

aussersten Schvvanzspitze. Jeder einzelne Wirbel kann deutlich 
unterschieden werden ; ein Durchschnitt des Wirbels zeigt, wie 
lessen Verknocherung bereits begonnen hat und die Wirbelkor-

per dieses Selachiers denen der Knochenfische schon sehr nahe 
stehen. Die Zahl der Wirbel ist bei einem Exemplar 139, der 

erste , Atlas , ist zweispitzig und greift in die zwei Gelenkpfan-

nen des Basilare ein. Die vier ersten Wirbel haben seitliche 
Dornfortsatze, am 6. bis 10. Wirbel treten die Kiemenknor-

pel hervor, die je aus zweipaarigen Knorpelstficken bestehen. 

An dem 11. und 12. Wirbel ist der starke Brustgiirtel befestigt,. 

am 32. , breitesten aller Wirbel der Bauchgiirtel. Der 25. bis 
35. Wirbel tragt je zwei knorplige Rippen von 0,04-05 Lange. 
In der Gegend des 60. Wirbels ist die strahlige Mickenflosse. 
Die Wirbel des Schwanzes haben lange obere Dornfortsatze, 
welche viereckige Knorpelplatten tragen. Man kann somit un-
terscheiden einmal die Halswirbel 1 —10 , sodann die Riicken-
wirbel zwischen Brust- und Bauchgiirtel 11-32 und endlich 
die Schwanzwirbel gegen 100 an der Zahl. Durch diese deut-
liche Unterscheidung der Wirbel, die beim ersten Anblick der 
Wirbelsaule auffallt, ist unser Thier den holier organisirten 
Thieren fiberhaupt Daher geriickt. Dasselbe finden wir bei Be-
trachtung deS merkwiirdigen Apparates der zur Bewegung dient. 
Die Brust und Bauchflossen sired von ausserordentlich schonem 
und regelmassigem Bau. 

Erstere — die Brustflosse — ist aus 30 oblongen Tafeln 
gebildet oder ebensovielen Strahlen, die von einem Mittelpunkt 
aus nach der Peripherie einen schon geschwungenen Bogen bilden. 
Eine Chagrinhaut umfasst diese Strahlen und vollendet das Flii-
gelahnliche der Flosse. Diese 30 Tafeln, die man den Pha-
langes vergleichen kann , sitzen auf zwei Handwurzeln auf, von 



- 97 - 

denen die obere 10, die untere 20 Tafeln triigt, an der dritten 
obersten Handwurzel ist die Chagrinhaut befestigt, welche die 
30 Knorpelstrahlen umspannt. Der Vorderarm ist nun mit dem 
Oberarm zu einem breiten Knorpel verwachscn und mit dem 
conischen Scapulaknorpel verbunden , welch letzterer den starken 
Rabenbeinknorpel tragt. Ganz almlich ist der Apparat der 
Bauchflosse. An den 32. Wirbel 1st ein breiter bandartiger 
Knorpel geheftet , der Becken und Bein vertritt, an dessen Ende 
sitzen abermals 3 Knorpelplatten oder Fusswurzeln , deren erste 
die Haut tragt, wahrend von der 2. und 3. je 10 Knorpelstrah-
len auslaufen, abermals in einem Bogen von der Haut umspannt. 
Unter dieser Bauchflosse treten zwei lange Knorpelquasten her-
vor (0,16) , das Kennzeichen des Masculinums, die an einem 
meiner Exemplare wunderbar gut erhalten sind. Einem zweiten 
Exemplare fehlt dieses Abzeichen , wesshalb ich dieses fiir das 
Femininum ansehe. 

Die Haut, die das gauze Thier bedeckt hat , 1st ausgezeich-
net erhalten , aber von verschiedener Beschaffenheit. An der 
Flosse und auf der Bauchseite des Fisches ist sie fein changrinirt, 
you kleiner Warzchen, die an der Unterseite des Kopfes am 
starksten sind. Unter der Loupe stellt sich dort ein Stackchen Haut 
wie das schonste Emailpflaster dar. Ganz anders auf der Ober-
seite des Fisches; hier steckt die Haut voll spitzer Dornen mit 
Widerhacken, gleich indianischen Pfeilspitzen , welche auf dem 
Riicken des Thieres zwischen Brust- und Bauchgiirtel ihre grosste 
Starke erreichen, namlich 0,001, und zu dem Namen Acantho-
dermus nach Analogie des Aga s s i z 'schen Asterodermus Ver-
anlassung gaben. 

Die Vergleichung dieses Fisches mit schon bekannten ahn-
lichen Erfunden fiihrt zu keinem Resultat. Der schon erwahnte 
Asterodermus Ag. von Solnhofen 1st nur im Allgemeinen ahnlich 

durch die Form, die Rippen, Stellung der Flossen , allein statt 
der pfeilspitzigen Dornen tragt er sternformige Spitzer und ist 

im Ganzen nur 6 Zoll gross. MU nster hat als Thaumas ali-

fer (Beitr. V., 62.) ein ahnliches Thier von anderthalb Fuss Lange 
beschrieben, das aber der Zeichnung und Beschreibung nach sehr 

Wfirttemb. naturw. Jahreshefte. 1855. Is Heft. 7 
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unvollkommen erhalten zu sein scheint. Auch er beobach-

tet, dass die Chagrinhaut , mit dem das Thier bekleidet ist, an 

Riicken und Hals spitze Stacheln tragt. Er zahlt 24 Wirbel 

zwischen Kopf und Schulter der Zeichnung nach zu urtheilen 

ist der Schultergiirtel von seiner Stelle geriickt , unnatiirlich ware 

die Niihe des Bauchgiirtels, der nur durch 5 Wirbel von dem 

Brustgiirtel getrennt ware. Bei noch andern Verschiedenheiten 

sind dock auch die Aehnlichkeiten der beiderseitigen Erfunde 
auffallend, namentlich tiberraschen auch hier rippenformige Knor-

pelstrahlen. Viel weniger stimmen die Ciriner Selachier zu den 
unsrigen. Thio 11 i er e hat sie als Spathobatis und Belemnobatis 
beschrieben, sie stelien den lebenden Rochen viel naher als un-
sere Acanthodermus , haben lange Schnauzenknorpel, die Haut 
ist chagrinirt, ohne eine Spur von Dornen, die gut unter-
schiedenen verknocherten Wirbel, 150 an der Zahl, und 10 
Rippenknorpel stimmen wieder auffallend mit den deutschen Er-
funden. Das Genus Belemnobatis ist durch Stacheln im Schwanze 
charakterisirt. *) 

Spuren von R ochen finden sich aber auch in unserer Lo-
carnal. Auf einer Platte, die jedoch sehr unvollkommen erhal-
ten ist , sind die Reste eines fusslangen Schwanzes , in welchem 
ein spitziger mit einem Dutzend Zahne bewaffneter Stachel 
steckt. Der Wirbel mogen es mehrere 100 gewesen sein, denn 
an einem Stiick der Wirbelsaule von 12 Centimeter zahle ich 
fiber 100 Korper, die aber sehr wenig verknochert sind mid un-
deutliche Umrisse zeigen. 

Neuerdings erhielt ich noch die Reste eines fussgrossen, 
sehr fein gesagten Ichtyodorulithen , der einem Thier von riesi-
ger Grosse angehoren musste. 

Noch erwahne ich der haufig sich findenden Zahne von 
Oxyrhina macer und longidens Qu. mid von .Notidamui, den 
ich serratus heisse , weil er von den sonst im weissen Jura 

Immerhin steht aber unser Fisch dem lebenden Squatina angelus 
Linne so nahe , dass die Beibehaltung diesel Namens fiir den fossilen Fisch 
gerechtfertigt werdeu k5nnte. 
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bekannten Arten dadurch abweicht, dass er vorne an der grossen 
Zahnspitze gesagt ist. 

Zahlreicher als die Knorpelfische sind die Reste der G a-
n o id en. Eine Reihe von Pholidophorus verschiedener Grosse 
von 4 bis zu 12 Zoll Liinge zeigt zum Theil sehr gut erhaltene 
Stticke. Ph. tenuiserrat'us Ag. erkennt man an den feingezahn-

ten Schuppen , welche in der Kopfgegend auch nod] fein gestreift 

sind. Die Kopfplatten zeichnen sich durch feine Sculptur aus. 
Oberkiefer, Zwischenkiefer und Zahnbein sind an ihrem schtnalen 

Rande mit feinen Biirstenzahnchen besetzt. Bei zwei Exempla-
ren , die von unten blossgelegt sind, ist zwischen beiden Zahn-

beinen eine Kehlplatte sichtbar, von welcher aus gegen die 
Operkeln hin 16-17 Kiemenhautstrahlen gezahlt werden kon-
nen. 21 Brustflossenstrahlen gehen vom cubitus und radius 

aus. Bauch- und Riickenflosse stehen sich gerade gegeniiber. 
Phol. gracilis Ag. ist nur dreizollig und hat glattrandige Schup-
pen , seine Zahnchen gleichen den Haaren eines feinen Pinsels. 

Von Aspidorynchus besitze ich einige Kopfe , die 0,02 Meter 
hock und 0,1 lang sind. Der Oberkiefer ist urn 0,03 langer, , als der 
Unterkiefer dieser ist mit feinen Zahnen ganz besetzt, wahrend 
an jenem die Zahne nur soweit stehen, als der Unterkiefer reicht, 
ein schmaler Knochen verlangert sofort den Oberkiefer. Gleich 
dem verwandten Belonostomus der Posidonienschiefer finden sich 
meist nur Kopfe von diesem Fisch, ein Umstand, der darauf 
hinzuweisen scheint, dass der Leib andern Bestien eine Nahrung 
gab, der knochenreiche Kopf aber verschmaht ward. 

Von Gyrodus besitze ich tinter Anderem ein grosses Exem-
plar von 0,75 Lange und 0,4 Mille, das, namentlich am Kopfe 
gut erhalten, geeignet ist, das Zahnsystem dieses Fisches anis 
Deutlichste klar zu machen, auch sonst zu dessen Anatomie 
Beitrage zu liefern. Den Kopf decken grob gekornte, durch 
Nathe deutlich geschiedene Knochenplatten und bilden als Su-
perorbitalplatten einen starken Wulst urn die 0,035 grosse Augen-
kapsel, innerhalb welcher zwei feine , papierdiinne Knochenringe 
liegen und in welcher tiberdiess noch eine langliche ovale Kno-
chenplatte und Fragmente anderer feiner Plattchen bemerkbar 

7* 
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sind. Von der Augengegend fallt das Gesicht steil ab zum 
Zwischenkiefer, in welchem vier spitze Schneidezahne stecken 

dieselben stimmen gut zu G. umbilicus Ag. (Q u en s t. S. 212.) 
Der Oberkiefer ist eine zahnlose, abgerundete breite Knochen-

platte , die ich beim Herausarbeiten zur Halfte wegnehmen 

musste, urn den prachtvollen, mit 65 ZNhnen besetzten Vomer 

blosszulegen. Die Mine stehen in 5 Langsreihen, die mitt-
lere Reihe tragt 11 breitrundliche, mit der feinsten Sculptur 

gezierte Zahne, iiberhaupt die grossten Mime hn ganzen Maul. 
Die niichste Reihe tragt 12 kleinere Zahne , die zweite Reihe 
mit seitlich angekauten rind von aussen dreieckig erscheinenden 

Zahnen zahlt deren 13. Der Unterkiefer besteht aus dem die 
Schneidezahne tragenden Zahnbein und dem mit Pflasterzahnen 
besetzten Gelenkbein. Das Zahnbein tragt je 4 Schneidezahne; 
der erste und vierte ist gross und stark, iihnlich denen des 
Zwischenkiefers, die beiden mittleren sind kleiner. Die Gelenk-
beine tragen je 4 Reihen Pflasterzahne, die in erster und dritter 
Linie klein und langlicht , in zweiter und vierter Linie grosser 
und breiter sind. Auf den Gelenkbeinen zahle ich 10, 11, 13, 
1.5 Mime. Die Formel fi,ir die Pflasterzahne ware hienach 

13 -I- 12 + 11 -I- 12 -I- 13 

15 + 13 + 11 + 10 + 10 + 11 + 13 + 15 

Mit wahrer Freude habe ich an diesen Gelenkbeinen Q u e n-
ste d t's Beobachtung fiber das Schieben der Zane bestatigt 
gefunden (s. W. Jahresh. IX. Jahrg., 3. Heft, S. 361), indem 
die letzten Zahne der ersten und vierten Reihe als Keimahne 
verkehrt stehen, die Oberseite nach unten , die Unterseite nach 
oben gekehrt. Die verschiedene Ankauung der Zane zu beob-
achten ist von hohem Werth , sie gewahrt ein Bild von der 
Stellung der Kiefer, welche aber mit dem idealen Bild nicht 
harmonirt, das V. Thiolli ere bei seiner so vortrefflichen Be-
schreibung der Zahnung der Pycnodonten gibt. Die beiden Un-
terkiefer hat er viel zu viel seitlich gestellt. Vielmehr mahlte 
auf den zwei mittleren Zahnreihen des Unterkiefers die mitt-
lere unpaarige Vomerreihe. Auf der zweiter, etwas erhoht lie-
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genden Reihe des Unterkiefers lief die zweite Vomerreihe, welche 
tiefer liegt als die aussere und innere Reihe. Endlich rieb sich 
die dritte aussere Vomerreihe in dem Gang ab , welchen die 
dritte und vierte Reihe der Unterkieferzahne bilden. Diese 
Stellung ist die einzig richtige, mn die Art der Ankauung, die 
seitliche aussere der Vomerzahne und die innere der entsprechen-
den Unterkieferreihe zu erklaren, ebenso die Anschleifung der 
inneren Zahne in der Mitte der Krone. Ein schmales Prlioper-
culum und Superoperculum und ein grosses breites Operculuni 
sind sichtbar, hinter welchen eine starkknochige Clavicula und 
Humerus hervortritt. Der Fisch hat dreierlei Schuppen , 1) rund-
liche , fein gekornte Schuppen im Gesicht und am Hals , 2) rhom-
bische Schuppen mit feiner rhombischer Zeichnung; sie hangen 
an einer Leiste, welche oben spitzig ist und unten einen Ausschnitt 
hat, in welchen die Spitze der nachstfolgenden Schuppe sich 
einfiigt. Vom Nacken bis zum Schwanze sind 30 Schuppen-
reihen , in jeder Reihe 12-20 Schuppen , 3) dreieckige , stark 
punktirte Schuppen , die am Rande des Riickens und Bauches 
gleich den Hohlziegeln eines Daches die rhombischen Schuppen 
deckten und je zwischen deren Langsreihen sich einfligten mit 
dem breiten Theile nach oben. Die Flossen sind ohne Fulcra; 
dip Schwanzflosse tief gegabelt, 0,20 lang, die Riicken- und 
Afterflosse misst 0,16. Die Wirbelsaule, die vom Nacken bis 
zur Gabel des Schwanzes durch die Mitte und obere Halfte des 
Fisches sich hinzieht , hat sich durch die Schuppen hindurch 
abgedriickt, gleich wie auch die langen starken Grathe gesehen 
werden. — Weitere Arten von Schollen sind beurkundet durch 

ein Gyrodusstiick mit kolossalen Schuppen, die Krokodilschup-
pen ahneln und auf einen etwa 5-6 Fuss langen Fisch hin-
weisen. Andere Stiicke lassen auf Gyrodus von 8-10 Zoll 

schliessen. 
Die Mittelfische sind durch sehr grosse, rauberische Indi-

viduen bezeichnet. An einem vollstandigen Exemplar eines 0,7 

langen Ca tur us fallt ein Unterkiefergelenkbein in die Augen, das 

mit 0,012 langen , spitzigen Zahnen besetzt ist , zwischen wel-

chen die kleineren Zahne der Zunge sichtbar werden. Ebenso 
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ist der Oberkiefer und Gammen mit einem Wald stattlicher Zane 
besetzt , die dem breiten Kopfe ein grimmiges Ansehen verleihen. 
Die Wirbelkorper sind zerstort, der Schwanz, der 0,11 misst, 
ist sehr zierlich gegliedert. Eine fussgrosse Schwanzflosse , ein-
zelne Knochen und Grathe, die in diese Thierklasse fallen , las-
sen auf ganz kolossale Individuen schliessen. 

linter den Grathenfischen sind bekannte Arten von Thris-
sops und Leptolepis aufzufiihren. Eigenthitmlich ftir unsere Lo-
carnal ist, Bass der in Bayern zahllos sich findende L. sprat-
tiformis eine wahre Seltenheit ist. — Ausser den aufgefiihrten 
Fischen liegt .noch eine Menge von Formen vor mir , die wegen 
mangelhafter Erhaltung oder bedeutender Zerstorung der Zeit 
noch nicht gedeutet werden ktinnen. Ein weites Feld der Un-
tersuchung liegt hier noch offen. 

Endlich begegnen wir, urn die Reihe des Aufgezahlten mit 
den hoheren Vertebraten, den Reptilien zu schliessen , ausser 
manchen zum Theil zweifelhaften Knochen von Schildkroten und 
Sauriern einem Krokodil (Racheosaurus), das im Besitz der Tii-
binger Sammlung von Quenstedt nither beschrieben wird und 
den merkwardigen Pterodactylen. Den achten, kurzschwanzigen 
Pterodactylus wird ebenfalls Quenstedt naher beleuchten. 
Mir bleibt noch tibrig der langschwanzigen Form Erwahnung zu 
thun , welche H. v. Me y e r Ramphorynchus genannt hat. Das 
Auffinden dieser bisher nur aus den bayrischen Schichten be-
kannten seltenen Thiere wurde mit Bestimmtheit von uns er-
wartet und die Erwartung triigte nicht. Denn wenn einmal die 
Indentitat von zwei local getrennten Schichten constatirt ist, so 
ist man vollkommen berechtigt, Alles was bisher die Eine ge-
liefert hat, auch in der Andern mit Erfolg erwarten zu diirfen. 

Der Kopf meines Exemplars ist leider zu Grunde gerichtet. 
Die Haue der Arbeiter hat ihn abgeschlagen und zertrammert. 
Nur zwei ausgefallene Zahne, die auf der Platte zerstreut sind, 
geben noch Zeugniss von ihm ab. Sie sind 0,005 lang , davon 
kommen 0,002 auf die Wurzel, 0,003 auf die Krone. An der 
Basis der Krone ist der Zahn 0,002 breit. Die Zahnchen sind 
gekriimmt , spitzig wie eine Nadel und gleichen en miniature 
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dem Eckzahn einer Katze. Unter der Loupe betrachtet sieht 
man auf dem Kronentheile feine Streifung, wie sie den Saurier-
zahnen eigen ist. (Fig. 2.) 

Von der Wirbelsaule ist ein grosser 'rhea vorhanden, narn-
lich 28 Wirbel , deren erster 0,012 misst , wahrend der letzte 
sichtbare bis auf 0,003 abgenommen hat. Die 5 ersten Wirbel 
sind Halswirbel, somit wiirden an unserem Exemplare 2 fehlen. 
Sie sind 0,01 lang und 0,012 breit, von annahernd viereckiger 
Gestalt. Die den Viigeln eigenthiimliche vordere Aushohlung 
und hintere Convexitat der Wirbelkorper springt hier sogleich in 
die Augen, starke Querfortsatze an den Bogen geben dem Wir-
bel seine Breite. Ein Dornfortsatz von 0,005 erhebt sich in 
der Mitte des Bogens auch nach unten war am Wirbelkorper 
eiu ahnlicher kleinerer Fortsatz, wie an dem auf der Seite lie-
genden vierten Halswirbel sichtbar ist. Die Rlickenwirbel neh-
men stetig an Grosse ab , schon der erste ist bedeutend kleiiier, 
als der letzte Halswirbel , und die letzten Riickenwirbel messen 
nur noch 0,006 in der Lange und 0,004 in der Breite. 1111 

Allgemeinen ist diese Partie am schlechtesten erhalten, abge-
sehen davon, dass die feinen Querfortsatze von dem Sammler, 
der hier gerade das Stuck zu reinigen versuchte, abgeschabt 
wurden , sind die Wirbel meist zusammengedriickt, was auf einen 
weichen , nicht fest verknocherten Zustand derselben schliessen 
lasst. Sic sind auch viel inniger mit einander verwachsen, als 
die Halswirbel. Diess ist noch mehr der Fall bei den schmalen 
aber urn so langeren Schwanzwirbeln, die mit einer Grathe langs 
ihres Korpers versehen so in einander eingreifen, dass sie sich 
ganz verwachsen darstellen. Ein Kreuzbein mit langen Querfort-
satzen , trennt Rticken- und Schwanzwirbel. Leider sind von 
dem offenbar mehrere Zoll langen Schwanze nur die sieben 
ersten Wirbel erhalten in einer Lange von 0,007 und Breite 
von 0,003. Bei diesein Schwanze verweise ich auf H. 
v. Me y e r s ausgezeichnete Abhandlung von Homaeos. 
und Ramph. (Frankfurt a. M. 1847) S. 18, wo die eigen-
thiimliche Ineinanderftigung der Wirbelkorper besprochen ist, 
welche dem Schwanze die nothige Steifheit verlieh. Dessen 
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Untersuchung kann ich noch die interessante Erscheinung bei-

ftigen, die sich an meinem Exemplare beobachten lasst, dass 

der Ramphorynchenschwanz durch zahlreiche flossenartige Fulcra 

gestiitzt war. Rechts und links von den Schwanzwirbeln liegen 

diese Stiitzknochen, je bis zu einem Centimeter von den Wirbeln 

entfernt. Diese Stlitzknochen sind fein und diinn wie Borsten, 

fiber 20 an Zahl, die in der Schwanzhaut steckten. So sehr 

der Bau der Schwanzwirbel an sich schon darauf berechnet ist, 

den Schwanz zu steifen , so sollten diese Knochen, welche die 

Schwanzhaut trugen, die Festigkeit des Schwanzes erhohen und 

die nothige Kraft beim Fliegen oder Schwimmen geben. Der 

ganze Schwanzapparat erinnert ungemein an den der Rochen 

und Haie. 
Wo die Halswirbel aufhtiren and die Riickenwirbel anfan-

gen , ragen rechts und links kraftige Rabenbeine , die mit der 

Scapula verwachsen sind, hackenartig hervor. Die Lange der 
letzteren ist 0,04, die Breite 0,004. Das Coracoideum (co) lasst 

sich nicht genau messen, weil das Unterende unter dem Brust-
bein liegt, es scheint aber die Lange des Schulterblatts nicht 
zu erreichen. Das Sternum (st) 1st eine Knochenplatte, 0,03 lang 

und 0,008 breit, oben mit einem ziemlich breiten Ausschnitt 
versehen, als dem Stiitzpunkte der Armknochen. Das Fehlen 
des Kammes , der je kraftiger das Flugvermogen desto hoher 
und vollstandiger ist, scheint gleich dem langen Fischschwanze 
auf keine grosse Flugkraft hinzuweisen. Sonst aber stimmt das 
Schultergertiste auffallend mit dem Ban der Viigel Herein. Das 
sabelformige Schulterblatt hat den Rabenschnabelfortsatz zu einem 
starken selbststiindigen Knochen entwickelt, der auf der Brust-
beinplatte befestigt 1st. Eben hier 1st auch als zweiter Sttitz-
knochen das Gabelbein (furcula) angebracht. Anders kann ich 
den am Auschnitt des Sternums liegenden Doppelknochen (fu) 
nicht denten , wenn er gleich bisher an den Pterodactylen noch 
nicht beobachtet worden ist. Diese Einrichtung bietet dem 
Schultergertiste eine noch grossere Festigkeit dar, , die nothig ist, 
urn den schweren Arm mit den langen Fingern zu tragen. Be-
sondere Beachtung verdient eine haiitige Knochenschichte , die 
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am untern Ende des Brustbeins liegt und noch weiter unten 
zwischen den Rippen beobachtet wurde, die ahnlich der sehnigen 
Haut bei den Vogeln den Brustkasten verschlossen zu haben 
scheint. Dieselbe war aber so diinne und unscheinbar, dass sie 
leider beim Herausarbeiten vielfach zerstort worden ist. Als 
starkster Knochen des Armes und des ganzen Korpers liegt der 
linke Oberarm (h) da; er ist zwar nicht ganz 0,(14 lang, aber 
am Oberende 0,012 , in der Mitte 0,005, am Unterende 0,008 
breit ; von der linken Ulna und Radius, die auseinandergefallen 
sind, hat sich nur das Unterende erhalten ; von der rechten 
Ulna das Oberende: beide zusammengehalten mag die Lange 
0,07 gewesen sein. Wahrend die Handwurzel leider verloren 
ist, sind jedoch von den Fingern die zweiten Phalangen des 
Flugfingers vollstandig erhalten, von den iibrigen Phalangen 

wenigsens Reste. Der zweite Phalange hat die enorme Lange 
von 0,103, wahrend die Breite am Oberende 0,012 , in der 

Mitte 0,006, am Unterende 0,009 betragt. Von den tibrigen 

Fingern liegen 2 Phalangen da, die 0,018 lang und 0,001 breit 
sind, und gegen die kolossalen Flugfinger auf die bekannte, 
merkwiirdige Weise contrastiren. Der Flugfinger, der ungefahr 

0,4 misst, erreichte eine Lange , welche der des ganzen Thieres 
vom Kopf bis zum Schwanzende gleich kommt. 

Gegen diese machtigen Arm-Apparate verschwinden die hin-

teren Extremitaten fast ganz. Der Kreuzbeinwirbel ist der Zahl 

nach der 17. oder 18., der sich in der Reihe der Wirbelkorper 

wieder erbreitert und mit Querfortsatzen von 0,015 Lange ver-

sehen ist. Die Beckenknochen sind ungemein schwach und diinn. 

Zwei Knochen, die der Form nach dem Darmbein der Kro-

kodile ahnlich sind, lassen sich einigermassen erkennen, die 

iibrigen Beckenknochen sind schwache Knochenplatten , an denen 

wenig mehr zu ermitteln ist. Vom Fuss ist ein 0,03 langer 

und 0,004 breiter Schenkelknochen (f) und eine Tibia mit Fibula 

von 0,045 Lange und 0,004 Breite vorhanden. An dem linken 

Fusse ist Schienbein (ti) und Wadenbein (fi) auseinandergefallen, die 

Tibia ist gewunden und massig gekriimmt, in die Kriimmung 

legt sich, wie am rechten Beine sichtbar wird, die Fibula hin-
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ein, nach unten sehr schmal werdend. Der Fuss selbst ist 

zerstort. 
Schliesslich bleibt noch iibrig, auf mehrere Sehnenknochen (s) 

aufmerksam zu machen , die an und auf den Phalangen der 

Flugfinger lagen , lange diinne Knochen von der Starke einer 

feinen Saite, die zur Anheftung der starken Muskeln dienten, 

welche zur Bewegung der grossen Finger nothig waren. Beim 

Herausarbeiten aus dem Gestein mussten diese Sehnen zersort 

werden , um den darunter liegenden Knochen blosszulegen. 

So viel bis jetzt Pterodactylusstiicke gefunden wurden , so 

viele Species hat dieses Geschlecht gewonnen. Auch unser 

Stuck stimmt meines Wissens mit keiner der beschriebenen Arten 

ganz iiberein, wesshalb ich ihm als dem ersten in Schwaben 

entdeckten den Namen „suevicus" zutheilte. Von weiteren Ex-

emplaren erhielt ich Stiicke des Flugfingers, der Riickensaule 

u. A., die theils auf grbssere, theils auf kleinere Individuen, 

als das beschriebene hinweisen. Ein vollstandiger vierter Pha-

lange des Flugfingers misst 0,14 an dem grosseren Stuck. An 

dem kleineren sind falsche Rippen bemerkbar, die sich unter 

einem Winkel von 1100 an die Rippen anheften. 
Indem ich hiemit die Aufzahlung der wichtigsten Vorkomm-

nisse des obersten weissen Jura in Schwaben schliesse, ftige ich 
nur noch bei, dass die beschriebenen Schichten entschieden die 
letzten und jiingsten sind an dem schwabischen Albrande. Mit 
dem ”Corallien", dessen letztes Glied die lithographischen Schie-
fer und die Krebsscheerenkalke bilden, endet der schwabische 
Jura. Die Kimmeridge und Portlandgruppe ist an der Alb 
nicht zur Entwicklung gekommen. Ob sie im oberschwabischen 
Molassebecken unterdriickt liegt, oder iiberhaupt nie in Schwa-
ben auftrat, bleibt dahingestellt. 

Erklarung der Tafel IL 

Ramphorynchus (H. v. M.) suevicus. 

Fig. I. Natiirliche Grosse. 
d. Zwei ausgefallene Zane. 
c. Halswirbel (5). 
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r. Riickenwirbel (16 —17). 
cd. Schwanzwirbel. (6) 
sa. Kreuzbein. 
co. Rabebein. 
se. Schulterblatt. 
st. Brustbein. 
fu. Gabelbein. 

cs. Sehneuhaut zwischen Brustbein and Rippen. 
h. Oberarm. 

u. Ellenbogen. 

s. Spaiche. 

a. 1, 2 , 3 , 4. Flugfingerphalangen. 
p. Phalangen. 

1. Darmbein. 

pe. Beckenknochen (unkenntlich). 

f. Schenkelknochen. 

ti. Schienbein. 

fi. Wadenbein. 
s. Sehnenknochen. 

Fig. II. Zahn d unter der Loupe gesehen. 


