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Fische, Crustaceen, Echinodermen und andere Verstei-
nerungen aus dem Muschelkalk Oberschlesiens. 

von 

Hermann von Meyer. 

Die Geologie Oberschlesiens beruht grossentheils auf der Kenntniss der Formation des 
Muschelkalks, welche dort ausgedehnt und unter Verhaltnissen auftritt, welche dieser Lokalitat 
eine besondere \Vichtigkeit beilegen. Hierzu kommt noch der grosse Reichthum, den der Muschel-
kalk Oberschlesiens an Metallen darbietet, an Eisen, Galmei und Blei , welche bergmannisch be-
trieben werden. Die grfindlichsten Untersuchungen dieser Verhaltnisse verdanken wir v. Carnall, 
dessen Arbeiten , im Bergmiinnischen Taschenbuch ffir 1844 und anderwarts veroffentlicht, die 
Angaben entlehnt sind, welche ich glaubte der Beschreibung der Versteinerungen vorausschicken 
zu sollen. 

Die Hauptmasse des Muschelkalks in Oberschlesien bildet einen langgestreckten Zug, der 
zwischen Teutsch-Piekar und Siemianowitz aus dem Konigreich Polen herfibertritt und mit 1-2 

Meilen Breite fiber Beuthen, Tarnowitz , Tost , Gross Strehlitz etc. bis nach der Oder fortlauft, 

um jenseits derselben bei Krappitz sich unter das aufgeschemmte Land zu verlieren , aus dem 

nordlich vom Hauptzuge bei Georgenberg, Bornschowitz und Tworog, sfidlich bei Mikultschiitz, 

Petersdorf und Laband inselartige Stellen von Muschelkalk hervortreten, von denen anzunehmen 

ist, dass sie in der Tiefe mit der Hauptmasse zusammenhange. Getrennt davon trifft man den 

Muschelkalk bei Mokrau und Nikolai, bei Paprotzan und Cielmitz, bei Lendzin, Berun, Gross-Chelm 

und in einer grOsseren Ausdehnung zwischen linielin und Dzietzkowitz , wo derselbe vielleicht 

mit den Kalkmassen im benachbarten Krakau zusammenhangt. Kleinere, ganz vereinzelte Stellen 

finden sich bei Chropatschow, , Kattowitz , Kostow etc. 

Die Muschelkalkformation ist in Oberschlesien weniger mannigfaltig als in andern Lan-

dern. Das vorwaltende Gestein besteht in einem dichten, deutlich geschichteten Kalkstein, dessen 
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Wilke 1 Zoll bis 1 Fuss selten darfiber messen. Die Farbe des frischen Gesteins in der Tiefe 

ist mehr blaulieh-grau, haufig aber ist es lichte, und wo es zu Tag liegt, gelblich-grau, ins Isabell-

gelbe sich ziehend. Die Flotzschlechten sind oft thonig, und es sind auch wohl dfinnere Schichten 

eines dunkelgrauen Thones beigemengt, der an der Luft erbleicht. Durch Aufnahme von Thou 

wird der Kalk bisweilen schiefrig , seltener mergelig. Zwischen diesem dichten Kalkstein treten 

haufig starkere Bunke eines grobkornigen krystallinischen Kalksteins von blassgrauer Farbe auf. 

Genau hetrachtet ist nicht das Gestein kornig , sondern es enthalt nur eine Unzahl in Kalkspath 

gekehrter Stielglieder von Crinoideen deren Umriss sich noch erkennen liisst. 

Der Opatowitzer Kalkstein, so benannt nach seinem ersten Fundorte, nimmt wo er auf-

tritt, die oberste Stelle ein, und zeichnet sich durch seine mineralische Beschaffenheit , vie durch 
den Reichthum an Thierversteinerungen aus. Das blassgelblich oder weisslichgraue Gestein von 
kOrnig-splittrigem, stellenweise ins Krystallinischblattrige ubergehendem Bruche ist deutlich ge-
schichtet in 2 —6 Zoll miichtige, sehr unehene Biinke. Zusammenhfingend tritt es bei Friedrichs-
hfitte, Rybna , Opatowitz , Alt-Tarnowitz und Repten, sonst aber mehr isolirt oder abgebrochen 

auf, und seine Stiirke fibersteigt nirgends 8-10 Fuss. Im westlichen Theil des Hauptzugs auf 

der Nordseite des Annaberges, so wie zwischen Sakrau und Klein Stein tritt ein anderer dichter 
Kalkstein miichtiger auf, von fast weisser Farbe und fast ebenem Bruche; seine mehrere Fuss 
machtigen, sohligen Schichten sind mit seigeren Querklfiften durchsetzt und er ist haufig mit 
Lochern , Drusen , auch grOssern Hohlungen verseben, welche kleine Erdfalle veranlassen. Bei 
diesem , so wie bei allem Muschelkalk Oberschlesiens, liegen die Schichten in der Regel waag-
recht , und die Abweichungen davon veranlassen nur schwache wellenformige Richtungen. 

Einen machtigen Antheil a❑ der Bildung der Muschelkalkformation nimmt ein mehr lokal 
auftretender Dolomit, der hie und da plotzlich und massiv auftritt, bald aber wieder verschwindet. 
.Die Nitte des Hauptkalksteinzugs einnehmend , sagt Carnall , iiberschreitet der Dolomit zugleich 
mit diesem die Landesgrenze zwischen Scharley und Przelaika , verbreitet sich westwarts nach 
Beuthen und Miechowitz , und zieht sich von da nordlich fiber den Silberberg und Trockenberg 
nach Tarnowitz und Repten, hier seine grosste Machtigkeit entwickelnd , aber westlich hinter 
Ptakowitz und Wilkowitz wieder plotzlich verschwindend. Die Grenzen dieser Hauptmasse sind 
vielfach aus- und einspringend und neben ihr liegen auch noch kleinere Dolomitkoppen auf dem 
Kalkstein umher zerstreut , so wie denn auch das Gauze stets Kalkstein zur Unterlage hat, der 
sich an den R5ndern bald flach , bald steil darunter hervorhebt. Die grtisste Mfichtigkeit des Do-
lomits ist noch nicht bekannt geworden, sie kann aber wohl leicht an mehreren Stellen 300 Fuss 
und dariiber betragen. Ganz vereinzelt zeigt sich der Dolomit zu Georgenberg bei Tworog und 
dann wieder bei Sakran und Itrzebniow, endlich noch in ziemlich betrachtlicher Verbreitung zwi-
schen Imielin und Dzietzkowitz.a Die Auflagerungsflachen entsprechen nicht immer genau der 
Schichtenlage des Muschelkalks , wohl aber fast immer der des Dolomits selbst. Wo aber auf 
dem Dolomit wieder Kalkstein ruht, wie diess mit dem Opatowitzer Kalkstein der Fall ist, da ist 
das gegenseitige Lagerungsverhaltniss durchaus gleichfOrmig. Dolomit und Kalkstein sind slier-
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warts scharf getrennt, gewohnlich durch eine Laze weissen oder gelben, bisweilen mergelartigen 
Thones, oder auch durch Galmai. Mehr in den oberen Regionen, namentlich unter der Decke 
des Opatowitzer Kalksiein, ist der Dolomit mergelartig, und auch ganz unabhangig tritt anderwarte 
der Dolomitmergel auf. 

Der Dolomit, dessen Gehalt an kohlensaurer Bittererde bis zu 40 pro Cent steigt, ist 
weiss oder blassgraulich weiss, er ist entweder durch Eisen oder Mangan gefarbt und fart 
Hornstein. An den Riindern der Hauptdolomitmasse in der Gegend von Beuthen und Tarnowitz 
ist es, wo die Metalle ihre Hauptniederlage haben. Ilerr Mentzel bemerkt mir, class so reich 
der Dolomit an Metallen sei, so arm stelle er sich an Versteinerungen dar; er habe darin ein 
Paar Species Conchylien gefunden, die auch den andern Gliedern des Muschelkalks zustehen, so 
vie Stiele von Crinoideen. Ueberhaupt aber sei das Sohlengestein armer an Versteinerungen als 

das Dachgestein; es stimmtcn jedoch mehrere Conchylien in beiden Gesteinen miteinander iiberein. 

Diese Muschelkalkformation scheint auf buntem Sandstein zu ruhen, der an einigen Punkten 

am Rande des Muschelkalks hervortritt, aber nur geringe Verbreitung besitzt. Die Unterlage des 
bunter Sandsteins ist Steinkohlengebirg, und wo diess nicht der Fall sein sollte, wie es scheint, 
Grauwacke. Von einer Ueberlagerung des Muschelkalks durch eine andere Formation wird 
nichts erwahnt. 

Die reichste Sammlung an Versteinerungen aus dem oberschlesischen Muschelkalk 1st un-

streitig jene, welche der Kenntniss und Thatigkeit des Oberhutteninspectors Mentzel zu Kiinigshatte 

zusammenzubringen gelang. Diese Sammlung, mit Ausnahme weniger unbedeutender Stiicke hatte 

Herr Mentzel die Gefalligkeit mir zur Untersuchung anzuvertrauen. Die Untersuchung der Con-

chylien hat Dr. Dunker fibernommen, mit den fibrigen Gegenstanden war ich beschaftigt. Sie 

bestanden in Sauriern, Fischen Crustaceen, Echinideen, Crinoideen und einigen andern Verstei-

nerungen. Die Veroltenilichuno• der Saurierreste bleibt meinem oTossern 'Werke fiber die Saurier 

des Muschelkalks vorbehalten, alles Uebrige bildet den Gegenstand dieser Abhandlung, der ich, 

um eine richtigere Ansicht von der im Muschelkalk Oberschlesiens iiberlieferten Fauna zu geben, 

aus meinen Untersuchungen Ober die Saurier einen kurzen Ueberblick vorherschicke. 

Im oberschlesischen Muschelkalk habe ich eben so wenig, als im Muschelkalk von Jena 

und Bayreuth, Spuren von Labyrinthodonten finden konnen. Die Saurierreste bestehen in ver-

einzelten Wirbelkiirpern, Wirbelbogen, seltener in vollstiindigen Wirbeln, ferner in Rucken- und 

Bauchrippen, Schulterblattern, Ilakenschlfisselbeinen, Beckenknochen, Oberarm- und andern Glied-

massenknochen und in einer geringen Anzahl von Zahnen; Fragmente von Kiefern oder Schadeln 

kommen kaum vor. Oberschlesien liefert Ueberreste von den kleinsten Sauriern, die ich aus 

Muschelkalk kenne; die grossten sind noch grosser als Nothosaurus mirabilis. Bei dieser Grossen-

verschiedenheit herrscht im Bau der Thiere eigentlich nur der eine Typus vor, der die von mir 

unter den Macrotrachelen begrilkne Saurierfamilie auszeichnet. Schwer ist es jedoch nacb den 
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vereinzelten Ueberresten sichere Angaben fiber die Species zu machen. Selbst die nur in geringer 
Anzahl vorliegenden Zahne von Chorzow, Rybna und Alt-Tarnowitz sind hierzu kaum geeignet. 
Sie erinnern an Nothosaurus bis auf einen glatten Zahn von Rybna, der den Zahnen des int 
Muschelkalk von Bayreuth gefundenen Pistosaurus iihnlich ist. Von Simosaurus , der dem 
Muschelkalk von Bayreuth fehlt , wohl aber dem Muschelkalk von Lfineville und in Schwaben 
zusteht, traf ich keine &ine. Unter den Ziihnen , welche Nothosaurus ahnlich sehen , befindet 
sich einer, der eine grossere Species als Nothosaurus mirabilis andeuten wfirde. 

Am zahlreichsten sind die Wirbel; bei den meisten waren Korper und. Bogen nicht mit 
einander verschmolzen, woher es auch rfihrt, dass gewohnlich diese beiden Theile vereinzelt ange-
troffen werden. Mehrere dieser Wirbel besitzen auffallende Aehnlichkeit mit Nothosaurus mirabilis; 
es finden sich aber auch, namentlich zu Alt-Tarnowitz, Wirbel mit hoch-ovalen Gelenkflachen, 
bei denen Korper und Bogen fester vereinigt sich darstellen , und die an jene Wirbel erinnern, 
welche ich aus dem Bayreuther Muschelkalk dem Pistosaurus beilegen mochte. Diese werden in 
Grosse noch von Wirbeln mit runderer Gelenkflache ftbertroffen ; andere, nicht ganz so gross, 
zeichnen sich durch stark aufgeworfenen Gelenkflachenrand und schrager stehende Gelenkflachen 
aus; keiner aber von alien diesen Wirbeln besitzt convexe Gelenkflachen. Die kleinsten Saurier-
wirbel liefert Lagiewnik und zwar in ziemlicher Anzahl. Bei den meisten derselben waren Korper 
und Bogen leicht trennbare Theile, wahrend bei andern eine natiirliche Trennung zwischen diesen 
beiden Theilen nicht bestand. Der kleinste Wirbel ist nur 0,002 Meter lang, der grosste, den 
ich aus dem schlesischen Muschelkalk kenne, misst 0,0425 Lange. Auch fand sich bei Larischhof 
ein Bruchstfick jener von mir tinter Tanystropheus begriflenen Wirbel, welche sich durch fiber-
raschende Lange und flache Gestalt auszeichnen und vollstandig aus dem Muschelkalk von Bayreuth 
vorliegen. Wie die Wirbel, so stellen sich auch die Rficken- und Bauchrippen in verschiedenen 
Grossen dar. Die Rfickenrippen sind alle einkopfig , die kleinen sind dabei sehr stumpf und 
erinnern an Rippen von Jena. 

Von den Schulterblattern der grossern Saurier fand ich keine Ueberreste , wohl aber 
lieferten Chorzow und Lagiewnik vollstandige oder fast vollstandige Schulterblatter von kleinen 
Sauriern, woraus man auf 5 bis 6 Species dieser kleinen Thiere schliessen miichte. Keines der-
selben stimmt mit den bei Jena gefundenen Schulterblattern vollkommen fiberein. 

Die Hakenschliisselbeine zeigen verschiedene Grosse; das grosseste , bei Alt- Tarnowitz 
gefundene, kommt auf die kleineren von Nothosaurus mirabilis heraus ; zwei andere von Chorzow 
waren nur bath so gross und hiezu kommen nun noch die Hakenschliisselbeine von wenigstens 
drei allmahlich kleineren Species, sammtlich von Chorzow. Der kleinste Knochen der Art ver-
halt sich zum grossten , vie 1 : 10, wobei der grosste noch nicht vont grOssten Saurus herrfihrt, 
der durch andere Theile in diesem Muschelkalk nachgewiesen ist. Die meisten dieser kleinen 
Knochen sind von denen von Jena verschieden, und einer darunter ist noch kleiner, als der kleinste 
von letzterem Fundort. 

29 
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Von demselben Thier, , welches das kleinste llakenschliisselbein geliefert hat, fanden sich 

zu Lagiewnik zwei verschiedene Knochen aus dem Becken vor. Die eine Art dieser Becken-

knochen lieferte auch Chorzow, und zwar von drei verschiedenen Species, unter denen die eine 

mit der von Lagiewnik fi bereinstimmen wird, eine andere, nach diesem Knochen zu urtheilen, 

noch einmal so gross war, und die dritte sich zur ersten vie 5 : 1 verbielt. Diese Verschiedenheit in 

Grosse ist mit Abweichungen in Form verbunden. \Vas zu Jena vom Becken gefunden wurde, 

stimmt damit nicht ilberein. 

Die Ueberreste vom Oberarm gehoren sieben Saurierspecies an. Der kleinste Knochen 
der Art misst vollstandig nur 0,0125 Lange, vom grossten, bei Larischhof gefunden, ist nur etwas 
weniger als die obere Rate itherliefert, und die Breite in dieser Legend verhalt sich zwischen 
heiden Knochen wie 1 : 15; noch auffallender aher diirfte das Liingenverhaltniss derselben sein. 
Die kleinen Oberarniknochen riihren von Chorzow mid Lagiewnik her, und es findet sich darunter 
kaum einer, der mit denen von Jena iibereinstimmte. Die iihrigen Gliedmassenknochen sind 
unbedeutend. 

Unter den Koprolithen lassen sich ebenfalls mehrere Arten unterscheiden. Einer derselben 
von sehr feiner Masse umschliesst einen unverdauten Saurierwirbel, ein anderer Koprolith von 
schmalerer Form unverdaute Fischschuppen. 

Aus diesen Andeutungen ergiebt sich, dass die im Muschelkalk Oherschlesiens gefundenen 
Saurierreste in die Familie der Macrotrachelen zu bringen sind, class sie wenigstens sieben ver-
schiedenen Species angehoren, dass darunter wahrscheinlich Nothosaurus mirabilis und Pistosaurus 
vorhanden sind, dass mehrere dieser Saurier sich durch auffallende Kleinheit auszeichnen; dass 
Chorzow und Lagiewnik die kleinsten Saurier liefert, welche von Sauriern aus dem Muschelkalk 
tiberhaupt bekannt sind, dass diese kleinen Species wenigstens zum Theil verschieden sind von 
den im Muschelkalk bei Jena gefundenen , und dass die Familic der Macrotrachelen Forme►► von 
auffallender GrOssenverschiedenheit umfasst. Es bleibt nun fibrig, die einzelnen Species genauer 
zu entwickeln und mit denen zu vergleichen welche anderwarts gefunden wurden , wozu bier 
der Ort nicht ist; es wird dies vielmehr in meiner Monographie der Muschelkalksaurier geschehen. 
Verkennen lasst es sich nicht, dass der Sauriergehalt des Muschelkalks in Obersehlesien mit dem 
anderer Lokalitiiten nicht vollkommen iibereinstimmt, vielmehr Eigenthiiinlichkeiten besitzt, welche 
der Beachtung werth sind. 

Fische. 

Flossenstacheln. 

Unter den Ichthyodorulithen oder Flossenstacheln sind die, welche aus dem Muschelkalk 
herriihren , am wenigsten genau untersucht. Selbst der Beschreibung, welche Agassiz davon 
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giebt, liegt nicht immer eigene Anschauung zu Grund, sie beruht vielmehr auf Zeichnungen, 
welche ihm mitgetheilt wurden, und wonach er die Abbi!dungen in seinem Werk fiber die fos-
silen Fische machen liess, deren Mangelhaftigkeit alsdann nicht zu verkennen 1st. 

Leiacanthus (Hybodus) Opatowitzanus. Myr. 

Agassiz trennt die Flossenstacheln ,ohne Zane auf dem Hinterrande unter der Benennung 
Leiacanthus von den Stacheln, deren Hinterrand mit Zahnen bewaffnet ist; letztere begreift er 
unter Hybodus. Von Leiacanthus nimmt Agassiz aus triasischen Gebilden fiberhaupt nur zwei 
Species an: L. falcatus im Muschelkalk von Lfineville und Bayreuth und eine andere von ihm 
noch nicht nailer bezeichnete Art im Bonebed von Aust-Cliff. Das Genus kennt er fiberhaupt nur 
aus Zeichnungen. linter den Gegenstiinden aus dem Muschelkalk Oberschlesiens fand ich zwei 
hieher gehOrige Flossenstacheln vor. Der eine riihrt aus der obersten Schichte von Opatowitz 
und ist Taf. 30. f. 1. a von vorn, b von neben und c im Querschnitt abgebildet. Der IIinterrand 
zeigt, so weit er entblosst ist, keine Wine. Er ist mehr als nosh einmal so gross als der von 
Agassiz (Pois. III. S. 55. t. 8. b. f. 16) unter Leiacanthus falcatus begriffene Stachel und dabei 
auffallend gerader, wie er denn uberhaupt die aus den triasischen Gebilden bekannten Flossen-
stacheln an Grosse und Starke iibertrifft. Die durch ihn angedeutete neue Species erhielt von 
mir den Namen Leiacanthus (Hybodus) Opatowitzanus (Jahrb. f. Min. 1847. S. 573), wobei ich 
es noch keineswegs ffir entschieden halte, dass der Mange! oder die Gegenwart von Ziihnen auf 
der Hinterseite des Stachels fur sich allein ein generisches Merkmal ahgiebt. Im vollstandigen 
Zustande wird dieser Stachel 0,3 Lange besessen haben, es ist davon 0,19 fiberliefert. Am obern 
Bruchende misst er von vorn nach hinten 0,07, von aussen nach innen 0,018. An diesem Ende 
war, wie aus dem Querschnitt ersichtlich ist, der Stachel sehr hohl. Die starkere Gegend lasst 
sich wegen beschadigter Vorderseite nicht ausmessen, doch lasst sich vermuthen, dass er hier 
von vorn nach hinten nicht unter 0,04 gemessen habe, wahrend man von aussen nach innen 0,032 
erhalt. Noch ehe das Gestein erhartet war, zerbrach der Stachel und seine Theile erlitten ge►inge 
Verschiebung. Die erhabenen Theile der starken und engen Streifung waren gerundet, wenn 
sie jetzt griisstentheils kantig aussehen, so beruht dies auf Beschadigung, wodurch sich auch die 
vertieften Theile der Streifung scharfer und nicht vollkommen glatt darstellen. Diese Streifung 
dehnt sich his zum Rand der deutlich gewolbten glatten Hinterseite aus. Leiacanthus falcatus 
zeichnet sich von andern Ichthyodorulithen durch starkere Kriimmung aus, der von mir unter-
suchte Stachel durch auffallend gerade Form; in ersterem wird die Zahl der Streifen gegen die 
Mitte oder Spitze geringer, in letzterem wird kaum eine Abnahme der Streifen wahrgenommen. 
Die Grenzlinie der Wurzel ist wegen ihrer stark ansteigenden Richtung sehr lang. Die Wurzel 
1st nicht vollstandig fiberliefert. 

Leiacanthus (Hybodus) Tarnowitzanus. Myr. 

Der andere Stachel ward in der obersten Schichte des Muschelkalks von Alt -Tarnowiiz 
gefunden. Er 1st Taf. 30. Fig. 2. a von neben und b im Querschnitt dargestellt, und wiirde, da 

29* 
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die Hinterseite keine \Varzen tragt, ebenfalls dem Genus Leiacanthus angehoren. Die ausserste 

Spitze und das Wurzelende sind weggebrochen. Er ist nur unbedeutend kleiner als Hybodus 

major, von dem er sich durch den Mange! an Warzen auf der Hinterseite unterscheidet; auch 

finde ich die Streifung, freilich nur unbedeutend schmaler, , die erhabenen Theile der Streifung 

auffallend platter und die Streifung ilberhaupt gegen das Ende der Spitze hin fruher endigen als 

in Hybodus major. Letzteres kann unmoglich von Abnutzung herriihren. Diese Streifung fiihrt 

bis dicht an die Hinterseite, wobei sie feiner wird. Die Hinterseite wolbt sich etwas, wenigstens 

in der obern Langenhalfte. Es ist 0,134 Lange ilberliefert , in der ungefahren Mitte erhaIt man 

von vorn nach hinten 0,024, von aussen nach innen 0,013, wo die Wurzel beginnt von vorn 

nach hinten 0,027. Dieser Stachel ist grosser, weniger stark gekrammt und verhaltnissmassig 
breiter als der von Leiacanthus falcatus. 

Hybodus major. Ag. 

Von Flossenstacheln mit bewarzter Hinterseite liefert der oberschlesische Muschelkalk 
ebenfalls zwei Species, die nicht neu sind, Hybodus major und H. tennis Ag. Erstere Species 
errichtet Agassiz (III. S. 52) nach Ueberresten aus dem Muschelkalk von Liineville; den nach 
ihm mitgetheilten Zeichnungen ausgefahrten Abbildungen fehlt es an Scharfe und Deutlichkeit. 
Unvollstiindige Fragmente sollen die Sammlungen des Grafen Munster und Prof. Otto aus dem 
Muschelkalk von Bayreuth und Breslau, worunter Oberschlesien zu verstehen sein wird, enthalten. 
Demnach stande diese Species dem Muschelkalk von Lothringen, Franken und Schlesien zu. Ich 
recline dazu den Taf. 30. Fig. 5. a von neben , b von hinten und c im Querschnitt abgebildeten 
obern Theil eines Flossenstachels aus der obersten Schichte des Muschelkalks zu Rybna bei 
Tarnowitz, ein Fragment von 0,055 Lange, woran die ausserste Spitze weggebrochen ist. Am 
untern Bruchende erhalt man von vorn nach hinten 0,0145 und von aussen nach innen fast 0,0095. 

Die Spitze besass nur schwache Kriimmung. Die Streifung ist eng, aber stark, sie fahrt bis an 
die Hinterseite und dabei zur aussersten Spitze hin, ohne an Deutlichkeit zu verlieren; die er-
habenen Theile der Streifung sind etwas gerundet. Die Hinterseite ist eben, und nur in der .Mitte, 
wo die Ziihne in Form von starken langsovalen Hiibeln sitzen , etwas gewolbt. Die ziemlich 
dicht aufeinander folgenden Ziihne bilden eine gedrangte Doppelreihe, welche nach vorn zu einer 
einfachen Reihe sich hinneigt. Die Hale im Innern ist an dieser Endstrecke gering. 

Aus der obersten Schichte des Muschelkalks von Larischhof bei Tarnowitz riihrt die Taf. 30. 
F. 4 dargestellte rechte Halite des untern Endes eines Flossenstachels her, der ebenfalls zunachs 
an Hybodus major erinnert. Dieser Stachel mass von vorn nach hinten 0,029. Die gut fiber-
lieferte Streifung ist stark ausgepragt ; die erhabenen Theile sind mehr gerundet als plait und in 
der Starke, so wie der gegenseitigen Entfernung kommen sie mit dem zuvorbeschriebenen Fra-
gment Oberein. Die Wurzel scheint kurz gewesen zu sein. Ihre obere Grenzlinie 1st ebenfalls 
kurz und deutlich gerundet, daher auffallend verschieden von jener, welehe Leiacanthus (Hybodus) 
Opatowilzanus darbietet. Diese Grenzlinie wiirde selbst karzer sein als in dem bei Agassiz ab-
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gebildeten Stachel von H. major aus dem Muschelkalk von Bayreuth. Das untere Ende hildet 
eine ger5umige, hinten geoffnete Hale. 

In dem Muschelkalk von Rybna fand sich noch ein beider Enden beraubt6 und etwas 
zerdriickter Flossenstachel, den ich Taf. 30. F. 3 dargestellt habe. Die Hinterseite war mit ahn-
lichen Warzen besetzt wie beim Stachel Fig. 5, auch deutet das Fragment auf einen kaum griissern 
Stachel bin. Die erbabenen Theile der Streifung scheinen weniger gerundet als im Stachel Fig. 5, 
und er wiirde bierin dem Leiacanthus (Hybodus) Tarnowitzanus Fig. 2 ahnlicher sehen, dessen 
Streifung aber enger und platter und dessen Hinterseite nicht bewarzt erscheint. Diese Ab-
weichung in Streifung kommt urn so weniger in Betracht, als irn Uebrigen nicht zu verkennende 
Aehnlichkeit dieses Fragmentes mit Hybodus major besteht. Es ist 0,106 Lange fiberliefert, von 
vorn nach hinten erhalt man in der starksten Gegend 0,027, die Richtung von aussen nach innen 
konnte bei dem zerdrackten Zustand der Versteinerung nicht genau genommen wenden. Die Lange 
des ganzen Stachels bemisst sich ohne die Wurzel auf ungefahr 0,0163, was zu der Lange des 
bei Agassiz abgebildeten Flossenstachels aus dem Muschelkalk von Lfineville passen wiirde. 

Hybodus tennis. Ag. 

Dieser Species scheint der zu Alt-Tarnowitz in der obersten Schichte des Muschelkalks 
gefundene obere Theil eines Flossenstachels Taf. 30. F. 6, so wie ein zu Chorzow gefundenes 
mittleres Stuck anzugehoren. Fir Hybodus dimidiatus Ag. (III. S. 53) ist die glatte Strecke zwi-
schen den Streifen und den Ziihnen des Hinterrandes zu schmal, auch massten diese Zahne durch 
einen Einschnitt in die obere Kante mit einer doppelten Spitze versehen sein, was in II tenuis 
eben so wenig, als in den beiden Stacheln aus Schlesien der Fall ist. H. Keuperinus (Murch. 
Strickl. Geol. Trans. 2. Ser. V. S. 338. F. 3) von Warwick ist davon verschieden. Die Abbil-
dung bei Agassiz (Pois. III. S. 54. t. 8. b. f. 15) von EL tenuis aus dem Muschelkalk von 
Liineville ist so undeutlich, class ich mich veranlasst sah, das bessere der beiden in Schlesien 
gefundenen Exemplare darzustellen. 

Der obere Theil des Stachels von Alt-Tarnowitz ist bis zur aussersten Spitze gut erhalten. 
Die iiberlieferte Lange betragt 0,036; der Stachel ist ziemlich gerade und nur gegen die Spitze 
hin merklicher gekrimnt. Am untern Bruchende misst er von vorn nach hinten 0,005 und von 
aussen nach innen kaum iiber 0,003. Hier scheint bereits die offene Rinne an der Hinterseite 
begonnen zu haben. Die erhahenen Theile der Streifung sind Hach gerundet und, vie die Rinnen, 
welche sie trennen, scharf ausgepragt; die Rinnen sind eben so breit oder eher breiter als die 
Leisten. Gegen die Spitze hin wird die Streifung feiner und verschwindet zuletzt ganz. Die 
Zahne auf der Ilinterseite sind nicht auffallend stark, dabei einfach und stark gegen das Wurzel-
ende hin geneigt; sie beginners eigentlich erst in 0,0125 Entfernung von der Spitze. 

Das zu Chorzow gefundene Fragment riihrt mehr aus der Mitte her, und es ist daran 
fast die ganze Vorderseite weggebrochen; es lasst sich indess noch erkennen, class dieselbe 
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Streifung vorhanden war, wie am Stachel von Alt-Tarnowitz. Von vorn nach hinten wird die 
Breite nicht unter 0,007 betragen haben und von aussen nach innen erhalt man 0,0045. Die 
Ilahlung im Innern ist ziemlich stark und such stark gegen das Wurzelende hin geneigt. Der 
Stachel konnte nur schwache Krammung besessen haben. Dine Abbildung war bei seinem frag-
mentarischen Zustand nicht zulassig. 

Hybodus tennis wiirde auch in der Knochenbreccie von Crailsheim (v. Meyer u. Plininger, 
Pal. Wartemb. S. 56. t. 12. f. 69) vorkommen. 

Zane und Kiefer. 

Ilybodus plicatilis. Ag. 

Diese Species ist fiir den Muschelkalk bezeichnend , fand sich aber auch im Keuper. 
Agassiz (Poiss. foss. III. S. 190. t. 22. a. fig. 1) machte davon bereits einen Zahn aus dem Mu-
schelkalk Oberschlesiens bekannt , der sich zu Tarnowitz gefunden und flan von Mentzel mitge-
theilt worden war. Ich babe unter den Gegenstanden der Mentzelschen Sammlung diesen Zahn 
nicht vorgefunden, wohl aber einen iihnlichen etwas grossern aus der obersten Schiehte von Rybna 
bei Tarnowitz, den ich Taf. 28. Fig. 40 abgebildet habe. Die Krone ist fast 0,009 lang, die 
Starke liess sieh nicht nehmen, da der Zahn dem Gestein fest aufliegt. Die an sich nicht lange Haupt-
spitze ist durch starke Abnutzung noch mehr verringert , so dass die Rohe des ganzen Zahns 
0,005 betragt, wovon kaurn mehr als die Halite auf die Krone kommt. Neben dieser I-lauptspitze 
liegen auf der einen Seite drei Nebenspitzen, die auf der andern Seite mehr verschmolzen sieh 
darstellen, und es zeigen iiberdiess die Enden der Zahnkrone, freilich nur schwache Neigung zur 
Bildung einer Nebeuspitze. Die Krone ist durchaus stark und eng gestreift, was auch, nach der 
Abbildung zu urtheilen , bei dem von Agassiz untersuchten Zahn der Fall war. Die Streifung 
wird nach der Basis der Krone bin eher starker. Die Wurzel ist unter der Krone etwas einge-
driickt , an dem einen Ende ist sie vertikal , am andern schrag begrenzt, sie ist }loiter als in dem 
bei Agassiz abgebildeten Zahn von Tarnowitz, unten nicht sagefortnig eingeschnitten und bietet 
an der Seite kleine Locher dar. Die Farbe ist dunkel rothbraun. Agassiz erwahnt eines Zahns, 
der dem von Hun von Tarnowitz untersuchten Zahn vollkommen ahnlich sehe, und legt diese 
Zane jfingern Individuen bei, indent er es nicht fiir unmoglich halt, dass sie einc eigene Spe-
cies Widen. 

Zu Hybodus plicatilis wiirde auch der Zahn von Rybna Taf. 28. Fig. 35, wegen der ge-
raderen Richtung der Ilauptspitze so wie aus den Griinden geharen , weil die feinern Striefen 
weiter zur Spitze hinaufziehen , weil die Basis der Krone in der Mitte weniger stark aufwarts 
gekrammt ist und weil die Nebenspitzen gleichfOrmiger zu beiden Seiten vertheilt sind. Dieser 
Zahn besitzt 0,008 Breite und 0,007 Nolte bei etwas abgenutzter Spitze; 0,005 kommen davon 
auf die eigentliche Krone. Auf jeder Seite linden sich drei ausgebildete Nebenspitzen vor. 
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Aus denselben Griinden ist der Zahn F. 36. von Larischhof dem Hybodus plicatilis bei-
zuzahlen. Er ist 0,0065 breit und kaum hoher, auf die Krone kommen fast 0,005. Die Haupt-
spitze ist ziemlich stark und gerade, and die feine Streifung fiihrt fast bis zur Spitze; zu beiden 
Seiten liegen zwei Nebenspitzen und die Wurzel ist unten in der Mitte etwas eingezogen. 

Hybodus Mougeoti. Ag. 

Den Hybodus plicatilis sah sich Agassiz spater veranlasst, in den eigentlichen Hybodus 
plicatilis, in den H. Mougeoti, in (len H. angustus und in den H. polycyphus zu trennen. Unter 
den Zahnen aus dem Muschelkalk Oberschlesiens finden sich einige vor, welche wegen der schragen 
Lage der Hauptspitze, wegen ungleicher Zahl und Grosse der Nebenspitzen, so wie aus dem Grunde, 
well die Streifen hereits in ungefiihr halber Mlle der Hauptspitze endigen und die Basis der Krone in der 
Mitte starker aufwiirts gekriimint, d. h. weniger horizontal sich darstellt , dem Hybodus Mougeoti 
angehoren warden. Es gehort hieher der in den obersten Schichten des Muschelkalks zu Larischhof 
gefundene Zahn, welchen ich Taf. 28. F.34. a in naturlicher und b in doppelter Grosse dargestellt babe. 
Er erinnert sehr an den von Agassiz (Taf. 24. F. 16) mitgetheilten vordern Zahn aus dem Muschel-
kalk von Schwenningen, nur dass er, nach der Abbildung zu urtheilen , nicht ganz so gross ist. 
Der Zahn von Larischhof ist 0,0095 breit und von der Mlle von 0,008 kommen 0,006 auf die 
Krone, deren Basis gegen die Mitte hin sich stark aufwarts zieht. An der Seite gegen die bin 
(lie Hauptspitze sich neigt , liegen vier Nebenspitzen, an der andern eigentlich nur drei. Die 
Streifung fiihrt bis zur halben Kronenhohe hinauf. Die Wurzel wird abwiirts etwas starker und 
besitzt ein Paar deutliche feine Locher. 

Es wfirde hieher ferner ein nicht abgebildeter Zahn von Rybna zu rechnen sein, der 
0,0095 breit und 0,009 hoch ist. Fast 0,008 116he werden von der Krone eingenommen , die 
eigentlich nur aus einer stark geneigten, his zu ihrer Mitte gestreiften Ilauptspitze besteht, deren 
Basis sich gegen die Mitte hin stark aufwiirts zieht. Nebenspitzen, deren Mangel bei Hybodus 
Agassiz fur zufallig erachtet, scheinen auf diesen Zahn nicht gekommen zu sein. 

Zweifelhaft ist es, ob der Zahn Taf. 28. F. 37 von Alt-Tarnowitz zu dieser Species oder 
zu Hybodus plicatilis gehort. Die starke KrOmmung, welche die Basis der Krone beschreibt, die 
etwas schrage Richtung der Hauptspitze, so wie die Verschiedenheit der beiden Seiten hinsichtlich 
der Nebenspitzen wiirden fiir erstere Species, die geringere GrOsse und die feinen engen Streifen 
ffir II. plicatilis sprechen. Die Krone ist 0,008 breit und bei der stark abgenutzten Hauptspitze 
nur 0,005 hoch, wovon kaum mehr als 0,002 auf (lie Wurzel kommt, deren Unterrand eben so 
stark concav sich darstellt, als die Basis der Krone. An der einen Seite liegen Reste von zwei 
oder drei Nebenspitzen, an der andern nur sehr schwache, mehr verwachseue Hubei. 

Die Kleinheit des Zahnes Fig. 39 aus dem Muschelkalk von Larischhof erinnert an Hybodus 
minor Ag. von Bristol und Aust-Cliff (S. 183. T. 23. F. 21-24); H. apicalis (S. 195. T. 23. F. 16-20) 
aus dem Keuper von Hildesheim ist gewohnlich noch kleiner, mit einer scharferen Hauptspitze 
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und breiterer Basis versehen. Aber auch in H. minor ist die Hauptspitze spitzer geformt und 
stark aufwarts gekriimmt, was an dem Zahn von Larischhof nicht wahrgenommen wird, bei dem 
auch die Streifung nicht bis zur Spitze , sondern nur ungefahr bis zur halben Rohe ffihrt , wo-
(lurch er Aehnlichkeit mit den Zahnen von II. Mougeoti verrath. Ich wiirde ihn far einen hintern 
Zahn dieser Species halten , waren nicht die hintern Ziihne des Genus lang und niedrig, statt 
schmal und hoch. Hybodus medius ergiebt jedoch, dass in einer und derselben Species Zahne 
auftreten 'airmen, die nur Kalb so lang als gewohnlich und in Form kaum verschieden sind; es 
ware daher doch moglich , dass der beschriebene Zahn von H. Mougeoti herriihrte. Die ganze 
Hobe des Zahns misst 0,006, wovon fast 0,005 auf die Krone kommen, welche an der Basis 
etwas concav, , die Wurzel aber gerade hegrenzt sich darstellt. Far die Breite des Zahns erhalt 
man 0,004. Zu beiden Seiten der Hauptspitze liegt eine ziemlich starke, gestreifte Nehenspitze. 

Hintere Zahne von Hybodus Mougeoti und H. plicatus. Ag. 

Die niedrigen Zahnkronen mit gering entwickelten Spitzen , welche Agassiz ffir die bin-
tern Zahne der Kiefer von Hybodus Mougeoti halt, kommen auch in dem Muschelkalk von 
Oherschlesien vor. Eine vollstandige Krone der Art, zu Bybna gefunden, babe ich Taf. 28. F. 44 
abgebildet, sie ist kaum iiber 0,011 lang. Die niedrige stumpfe Hauptspitze von 0,003 Mlle liegt 
nur wenig ausserhalb der Mitte; auf der einen Seite warde eine, auf der andern zwei Neben-

spitzen durch schwache Erhebung der Kanten und Verstarkung der Streifung angedeutet sein. 

Die Streifung ist selbst an der Liingskante und dem Haupthagel nur sparsam vorhanden. Nach 

unten bin wird die Krone platter und erst auf der etwas gewolbten Basis erkennt man wieder 
Andeutungen von feinerer Streifung. Die Hauptspitze tragt eine Abnutzungsflache, die sonst nir-

gends erscheint. 

Ein ahnlieher Zahn Fig. 48 riihrt von Larischhof aus den obersten Schichten des Muschel-

kalks her. Das eine Ende ist etwas beschadigt. Demungeachtet ergiebt der Zahn 0,012 Lange. 

Die stark abgenutzte Hauptspitze ist 0,0025 hoch und in ihrer Gegend die Krone fast 0,0035 breit. 

Diese Krone ist nach Art der vorigen entwickelt, nur dass auf der einen Seitenkante zwei oder 

drei, auf der andern sogar vier Nebenhagel deutlicher angedeutet sich vorfinden. Die Farbe ist, 

wie die des vorigen Zahns , dunkelbraun. 

Von diesel' beiden Zahnen unterscheiden sich andere dadurch , dass sie in der Gegend 

der Ilauptspitze breiter, dass die Hauptspitze scharfer und die Nebenspitzen ebenfalls deutlicher 

oder scharfer entwickelt sind, so wie dass die Streifung selbst auf der etwas gewiilbten Basis 
sich zu erkennen giebt. Itn Uebrigen sind diese Ziihne nach dem Typus der zuvorbeschriebenen 

gebildet , denen sie auch racksichtlich der Grosse entsprechen. In Farbe sind sie gewohnlich 
etwas heifer. Keiner dieser Zahne war vollstandig. Von einem solchen Zahn fand sich zu Larischhof 

etwas fiber die Halfte. Ich babe theses Stuck Fig. 46 abgebildet. Die mit zwei Nebenspitzen 
versehene Halfte ist 0,006 lang, mit der Hauptspitze 1st der Zahn fast 0,0035 hoch und 0,004 breit. 
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Ein anderer Zahn der Art Fig. 47 rahrt aus den obersten Schichten von Alt - Tarnowitz 
her. Dieser 1st an beiden Enden etwas beschadigt und besitzt gegenwartig 0,01 Lange. Die 
Breite des Zahns war nicht zu nehmen, fiir die HiThe erhalt man 0,0035. Auf der einen Seite, 
so weit sie aberliefert ist, sind zwei, auf der andern drei Nebenhugel angedeutet. Die Krone 
beschreibt einen schwachen Bogen. 

Es ist nun noch eines nach ahnlichem Typus gestalteten Zahns, Fig. 45, aus den obersten 
Schichten von Rybna zu gedenken, der sich von den abrigen durch eine niedrige, schmale, lange 
Krone auszeichnet, auf der kaum Andeutungen von Nebenhageln wahrgenommen werden, und 
der mit feiner, enger, von der deutlichen Langskante aus fast iiber die ganze Breite sich ziehenden 
Streifung bedeckt ist. Diese Krone ist 0,015 lang; ihre Breite lasst sich nicht nehmen , da sie 
dem Gestein fest aufliegt. Die Hauptspitze liegt nicht genau in der Mitte und verleiht der Krone 
0,002 Hohe. Auf beiden Seiten glaubt man zwei Nebenhagel schwach angedeutet zu sehen. 

Die Abweichungen, welche zwischen diesen Zahnen von Hybodus bestehen, warden die 
Annahme von zwei oder drei Species rechtfertigen. Die beiden zuerst erwahnten Formen werden 
sich in die Species Hybodus Mougeoti und H. plicatilis vertheilen lassen, wogegen der zuletzt 
beschriebene Zahn in Griisse eher zu H. angustus Ag. (S. 191. T. 24. Fig. 9. 15) passen wiirde, 
wovon aus dem Muschelkalk von Laneville zwei Mine beschrieben werden, deren Hauptspitze 
haer und spitzer sich darstellt, wesshalb diese Zahne weiter vorn gesessen haben werden , als 
der Zahn aus Oberschlesien. 

Hybodus obliquus. Ag. 

Diese nach &linen aus dem Muschelkalk von Laneville errichtete Species ist eine von 
denen, fiber deren Existenz Agassiz selbst noch ungewiss ist. Die M' ine gleichen am moisten 
Hybodus Mougeoti. Die asymmetrisch concave Form der Basis der Krone, wodurch letzterer eine 
schiefe Stellung ertheilt wird, gab, bei soust volliger Uebereinstimmung mit H. Mougeoti, Ver-
anlassung zur Trennung. Unter den Zahnen von Rybna findet sich der Zahn Fig. 41 vor, der 
mit den Zahnen von H. obliquus Aehnlichkeit besitzt. Die Krone ist nur wenig kiirzer als die 
Wurzel, mit der man 0,009 Lange erhalt. Die Mlle des ganzen Zahns misst 0,0065. Die Haupt-
spitze steht etwas schief, ist stark gestreift, doch nicht ganz his zur Spitze. An der einen Seite 
liegen drei gut ausgebildete, ebenfalls gestreifte Nebenspitzen und weiter nach dem Rand hin 
zwei andere, welche kleiner und feiner sind, so dass im Hybodus fad' Nebenspitzen vorkommen 
ktinnen, wahrend nach Agassiz nicht fiber vier an jeder Seite auftreten. An der andern Seite 
liegen drei starke Hubei oder karzere stumpfe Spitzer. 

" fetybodus longicon❑s. Ag. 

Ein vollstandiger Zahn Fig. 39 und eine Zahnhalfte Fig. 43, zu Opatowitz in der obersten 
Schichte des Musehelkalks gefunden, passen zu Hybodus longiconus aus dem Muschelkalk von 

30 
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Liineville. Die Abbildungen, welche Agassiz (S. 191. T. 24. F. 19-23) von diesen Zahnen gieht, 
sind nach Zeichnungen ausgefiihrt, die ihm mitgetheilt worden waren , und scheinen daher nicht 
ganz genau. In Grosse und dem Mangel an Nebenhiigeln stimmen die Zahne von Opatowitz mit 
denen von Lfineville iiberein und gleichen ihnen auch darin, dass die starken Wurzeln unten concav 
und die Grenze des Entails eher noch tiefer ausgeschnitten ist. Die Streifung aber der Krone 
scheint hoher zur Spitze hinaufzufiihren , als Agassiz fiir die Zahne von Liineville anfiihrt. An 
den Zahnen von Opatowitz ist iiberhaupt starke Streifung wahrzunehmen. 

Am volistandigeren Zahn Fig. 38 ist die eine Seite der Wurzel fast ganz weggebrochen. 
An der Basis ist die Krone 0,0185 lang, der auf der Spitze abgenutzte Zahn ist 0,017 hoch, 
wovon 0,0035 auf die Wurzel kommt. Wurzel und Krone sind an der Basis eingeschnitten wie 
es die Species verlangt. Nebenhugel fehlen; statt ihrer findet sich auf den Seitentheilen eine deutliche 
Kante vor, welche fur these Species ebenfalls angegeben wird. Die Hauptspitze ist etwas schiei 
gerichtet; auf der convexeren Seite ist die Streifung feiner und gerader, auf der entgegengesetzten 
starker und schrag aufwarts gewunden ; sie fiihrt bis zur Basis und findet sich auch auf den 
Nebentheilen des Zahns vor. 

Der halbe Zahn Fig. 43 verrath ahnliche Grosse, Starke und Beschaffenheit; die Spitze 
ist daran glatt. 

Hybodus simplex. Myr. 

Der Zahn Fig. 42 aus der obersten Schichte des Muschelkalks von Alt-Tarnowitz war 
nur von der einen Seite zu entblossen. Die Krone ist 0,0175 lang, die Wurzel 0,0165, so dass 
erstere vorn und hinten ein wenig fibersteht , was auch neben der Fall ist, namentlich in der 
dem Gipfel entsprechenden Gegend, wo in der Basis eine Art von Hubei liegt. Die Basis der 
Wurzel ist sehr schwach concav, die Basis der Krone diess urn so starker. Die ganze Holm des 
Zahns misst 0,008; in der Gegend der Spitze ist die Krone 0,0035 both, die Wurzel am ausser-
sten Ende 0,002. Die mehr nach der einen Seite hin neigende Ilauptspitze erhebt sich nicht als 
besonderer Kegel, sondern wird durch allmahliges Ansteigen der Vorder- und Hinterseite gebildet, 
and ist daher sehr sturnpf. Von dieser Hauptspitze oder dem Gipfel des Zahns begeben sich 
erhabene Streifen herunter, von denen ein starkerer Streifen fiber den Hubei zieht, den ich bereits 
fiir die Basis angefiihrt babe. Statt der Nebenspitzen fiihrt von der Spitze eine Liingenkante 
nach vorn und hinten, von der kurze, mehr oder weniger genau querlaufende Kanten ausgehen, welche 
die Basis nicht erreichen. Die Lange der Krone, so wie der Mangel an Nebenhilgeln, passen zu 
Hybodus longiconus, die konische Spitze vorn fehlt, was zur Vermuthung fiihren konnte, es sei 
ein hinterer Zahn dieser Species, der aber nach dem, was Agassiz (Taf. 24. F. 22) dariiber mit-
theilt , anders beschaffen war, nicht so einfach und auch anders gestreift. Am meisten erinnert 
der Zahn von Alt-Tarnowitz an Hybodus medius aus dem Lias von Lyme-Regis (S. 184. T. 24. 
F. 25 bei Ag.). Es sind jedoch die Zane dieser Species gewohnlich nicht ganz so gross, ihre 
Hauptspitze liegt genau in der Mitte and die Nebenhiigel werden durch eine Anzahl starker Falten 
an den Seiten vertreten; iibrigens nahert sich, wie itn Zahn von Tarnowitz, die Basis der 'Wurzel 
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mehr als die der Krone der horizontalen Richtung. In H. raricostatus (Ag. S. 187. T. 24. F.24), 
der wahrscheinlich der Juraformation angehOrt, liegt die Hauptspitze des etwas grosseren Zahns 
in der Mitte und die Nebenspitzen sind deutlich ausgeprfigt; die Zahne des H. polycyphus (Ag. 
S. 193. T. 24. F. 17.18), die aus deco Muschelkalk von Lfineville herrfihren, sind ebenfalls etwas 
grosser und mit deutlich entwickelter Hauptspitze und Nebenspitzen versehen. Der Zahn von 
Alt-Tarnowitz gehort daher offenbar einer eigenen Species an, er ist so einfach gebildet, dass 
man ihn gar nicht ffir Hybodus halten wfirde, ware man nicht durch II. medius berechtigt, ihn 
diesem Genus zuzuweisen. Ich nenne diese an der aussersten Grenze des Genus stehende Species 
H. simplex (Jahrb. f. Min. 1847. S. 573). Die mit ihm verglichenen Species bilden den Uebergang 
von ihm zu den Species, deren Zane eine hohe, kegelformige Hauptspitze darbieten. 

Acrodus Gaillardoti. Ag. 

Aus dem Muschelkalk von Frankreich, Wfirtemberg und Franken riihren Zahne her, 
welche unter Acrodus Gaillardoti zusammengefasst werden. Die darunter begriffenen Formen 
sind so verschieden, dass man glauben mochte, sie gehorten mehr als einer Species an, zu deren 
Trennung es indess an sichern Anhaltspunkten gebricht. Agassiz (S. 146. T. 22. F. 16-20) 
macht auf die grosse Aehnlichkeit aufmerksam, welche diese Zahne mit denen des Acrodus nobilis 
aus dem Lias besitzen, namentlich in Betreff der allgemeinen Form, so wie der Anordnung der 
Runzeln. Doch verschmalern sich die Zahne von A. Gaillardoti gleichformiger, die Mitte ist ge-
wohnlich gequollen, die genau in der Mitte liegende Langenkante stellt sich gegen die Enden 
bin sehr deutlich dar, die nicht enge liegenden Runzeln laufen meistentheils quer und fiber die 
NiTurzel ist der Emailrand auf einen grossern Raum Blatt, als in Ac. nobilis. 

Wine von dieser Beschaffenheit fanden sich in der ohersten Schichte des Muschelkalks 
von Rybna. Es gehort dazu, wegen seiner Aehnlichkeit mit Ac. nobilis, der Zahn Fig. 13, der, 
vie die iibrigen a von oben, b von neben and c im Querschnitt dargestellt ist. Unter den Zahnen, 

welche Agassiz von dieser Species mittheiit, gleicht er am meisten denen Fig. 16. u. 17; seine 
Grosse halt zwischen beiden das Mittel. Die in horizontaler Richtung schwach bogenformig ge-
kriimmte Krone ist 0,028 lang, 0,008 gleichfiirmig breit und an beiden Enden schon gerundet, 
ohne vorher sich zu verschmalern. Diese Krone ist dabei 0,0045 hoch and gegen die Mitte steigt 
sie nicht nur nicht an, sondern wird in dieser Gegend eher etwas vertieft. Eine Schmelzkante 
besitzt die Krone nicht. Die engen erhabenen Runzeln gehen zum Theil von der Langenmitte 
aus, wo sie mehr netzformig verzweigt erscheinen, wahrend sie sich gegen den Rand hin gerade 
herunter begeben. Dieser Zahn erinnert sehr an jenen, welchen Agassiz (S. 144. T. 22. F. 1-3) 
unter der Benennung Acrodus gibberulus aus dem Lias von Lyme-Regis bekannt macht, nur dass 
leizterer etwas grosser ist. 

Ein ahnlicher Zahn, ebenfalls zu Rybna gefunden, ist Fig. 12 abgebildet. Es ist grossten-
theils seines Schmelzes beraubt dessen Runzeln dieselben gewesen zu sein scheinen. Der Zahn 

30* 
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ist etwas kleiner, weshalb er weiter vorn oder hinten im Kiefer gesessen haben wird; die Bander 

der Krone sind etwas scharf. In Grosse kommt er auf den Zahn von Ag. Gaillardoti heraus, 

von dem Agassiz eine undeutliche Abbildung gieht. Der Zahn von Rybna ist 0,018 lang, in der 

einen Horne 0,005, in der andern nicht weniger breit, an den beiden Enden spitzt er sich ge-

rundet zu und in der Mitte zeigt er weder eine Kante, noch irgend eine Erbabenheit. Die ausser-

halb der Mitte liegende grosste Hobe der Krone betriigt 0,0035. Dieser Zahn ist wie der vorige 

mehr von hellerer Farbe. 

In der obersten Schichte des Muschelkalks zu Alt - Tarnowitz fand sich der Zahn Fig. 3, 
welcher an dem einen Ende etwas beschadigt ist. Er gleicht keinem aus triasischen Gebilden 
bekannten Zahn. Die etwas gewolbte Form ist 0,03 lang, in der Mitte 0,011 breit und 0,0065 hoch, 
gegen die Enden hin verschmalert sie sich auffallend und wird niedriger. Durch die Langenmitte 
der Krone zieht eine deutliche Schmelzkante, mit der die nach den Seiten hin auslaufenden Run-
zeln inn Zusammenhange stehen. In der Basis ist die Krone glatt. 

Der Zahn Fig. 6 aus der obersten Schichte des Muschelkalks bei Larischhof gleicht einer 

flachen Pyramide von 0,012 Lange, 0,004 Breite and 0,003 Mlle, die beiden Enden gehen spitz 

zu, und so niedrig die Spitze in der Mitte ist, so stellt sie sich doch scharf ausgebildet dar. 
In einiger Entfernung davon liegen zu beiden Seiten Andeutungen von diner Nebenspitze. Hier 

ist die Langenkante schiirfer und deutlicher zn verfolgen als in der Mitte. Die enge, abet._ doch 
deutliche Streifung lauft meist quer, and nach der einen Seite hin ist der Abfall des Scheitels 
etwas scharfer, als nach der andern, was an Acrodus Braunii erinnert, zu dem die iibrige Be-
schaffenheit des Zahns wenig passen wiirde. 

Von Larischhof riihrt auch der Zahn Fig. 7 her, der 0,009 lang, 0,0045 breit und fast 

0,0025 hoch ist. Nach den Enden hin wird die Krone schmaler und zeigt Andeutungen von einer 
Langenkante, nach der Mitte hin erheben sich Krone und Kante schwiicher. Der Zahn ist mit 

einem dichten Runzelnetz bedeckt, welches gegen den Rand als deutlichere Querstreifung sich 

darstellt. 

Der Zahn Fig. 4 rahrt aus der obersten Schichte des Muschelkalks von Rybna her. Er 
zeichnet sich dadurch aus, dass das eine Ende, ohne dass etwas daran fehlte, kurz und stumpf 

ist, so wie durch die stark aufgequollene Kronenmitte und durch eng aneinander anschliessende 
Runzeln, welche selbst am stumpfern Ende sich zu erkennen geben. Die Krone ist 0,018 lang, 

in der Mitte 0,0085 breit und 0,004 hoch. Die Langenkante ist sehr schwach ausgedrackt und 
auf der Wolhung in der Mitte des Zahns gar nicht wahrzunehmen. 

Von Rybna riihrt ferner die Krone Fig. 5 her, von der das eine Ende weggebrochen ist. 
Von 0,012 Lange kommen 0,01 auf die vollstandige Ilaffte. In der Mitte, wo der Zahn gequollen 
ist, besitzt er 0,0035 Hobe bei 0,006 Breite. Gegen die Enden hin verschmalert sich die Krone 
stark, wobei die Schmelzkante deutlicher hervortritt, als auf dem gequollenen Theil des Zahns. 
Die Krone ist dicht mit deutlichen Runzeln bedeckt, die gegen den Rand hin einfacher werden. 
:auf der Spitze ist der Zahn deutlich abgenutzt. 
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Bei Rybna fand sich such noch eine kleinere Zahnkrone von iihnlicher Beschaffenheit 
Fig. 8. Diese ist 0,0085 lang, erhebt sich gegen die Mitte hin bis zu 0,003, ist bier 0,004 breit 
und wird nach den Enden hin schmaler, wobei die Langenkante deutlicher hervortritt ; die Strei-
fung ist dicht, stark und selbst gegen den Scheitel bin weniger verworren. Dieser Zahn kommt 
auf den Zahn Fig. 19 bei Agassiz heraus, den er noch zu Acrodus Gaillardoti rechnet. 

Acrodus acutus. Ag. 

Ausser den zuvor beschriebenen Zahnen, von denen ich es noch dahin gestellt sein lasse, 
ob sie wirklich alle zu Acrodus Gaillardoti gehoren, fanden sich zu Rybna zwei Zahnchen, welche 
fur diese Species zu klein sein werden. 

Die Krone des einen, Fig. 9, ist 0,0045 lang, kaum mehr als 0,002 breit und 0,0013 hoch; 
die Spitze tragt eine deutliche Abnutzungsflache. Nach den Enden hin verschmalert sich die Krone 
allmahlig his zur Zuspitzung. Die Langenkante fiihrt besonders auf der einen Halite sehr deutlich-
vom Scheitel his zum Ende des Zahns. Die Sehtnelzrunzeln treten unter der Lupe deutlicher 
hervor und gleichen denen in Acrodus. 

Die andere Krone, Fig. 10, war nicht ganz so klein. An dem einen Ende fehlt etwas; 
was vorhanden, misst 0,005 Lange, wovon 0,0035 auf die vollstandige LIMN kommt. Die Mile 
betragt 0,002, die Breite 0,0025. Gegen die Enden hin verschinalert sich der Zahn in der Weise 
wie der vorige, d. h. his zur Zuspitzung. Der Scheitel ist schwach abgenutzt. Die Langenkante 
war auf der nicht vollstandigen Halite bis gegen den Scheitel hin deutlich vorhanden, auf der 
andern Halite kaum zu erkennen. Durch die Lupe sieht man, dass die Runzeln, welche die 
Krone bedecken, zwar weniger scharf sich darstellen, dabei aber doch denen am zuvor beschrie-
benen Zahnchen ahnlicher sehen, als an andern Species von Acrodus. 

Von den Zahnen des zu Aust-Cliffgefundenen Acrodus minimus Ag. (S. 145. T. 22. F. 6-12) 
weichen diese &line durch den Mange! an Nebenhockern und durch weniger deutliche Streifung 
ab, wenn auch die Grosse ihnen entsprechen wiirde. Die Nebenhocker bringen die &hoe von 
Ac. minimns dean Genus Flybodus Wilier. In Ac. acutus Ag. (S. 146. T. 22. F. 13-15) fehlen 
die Nebenhocker, die Enden gehen spitzer zu und der Hugel in der Mitte 1st etwas honer, auch 
wird nur scbwache Streifung vom Gipfel gegen den Rand bin wahrgenommen. Diese den Zahnen 
aus dem Sandstein von Tabingen entnommenen Charaktere passer besser zu den kleinern Zahnen 
von Rybna, die daher auch wohl zu Acrodus acutus gehoren werden, eine Species, welche nach 
Plieninger (Pal. Wiirtemb. S. 115. T.12. F. 82) midi in der Grenzbreccie bei Stuttgart vorkommt. 

Acrodus Braunii. Ag. 

Die Errichtung dieser Species beruht auf einem von Alex. Braun im bunten Sandstein 
von Zweibriicken gefundenen Zahnfragmente (Ag. III. S. 147. T. 22. F. 26). Gr5dere, scharfere 
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Bander, sehr5g zugeschnittenes Ende, ebene Abdachung, statt einer gewolbten, von der die Mitte 
durchziehenden Kante ausgehend , welter von einander entfernte, nicht ver5stelnde Querrunzeln, 
welche mit der Mittelkante einen rechten beschreiben und selbst an den beiden Enden 
der Krone nur geringe Neigung gegen die Kante zeigen sind die Griinde, wodurch Agassiz sieh 
bewogen if:lithe, die Zahne dieser Beschaffenheit in eine eigene Species zusammen zu fassen. 

Der Muschelkalk Oberschlesiens bietet zwei Zahne dar, von denen ich glaube , dass sie 
derselben Species angehOren. Von dem einen Zahn, Fig. 28, aus Bohm's Steinbruch bei Tarno-
witz , 1st fiber die Halite vorhanden, mithin weit mehr als von dem Zahn aus dem bunten Sand-
stein. In Grosse und Starke waren beide Ziihne gleich. Voin Zahn aus dem Muschelkalk ist 
0,014 Lange fiberliefert. Die vollstandig erhaltene Halite ist 0,011 fang, an dem winkelig, 
mit einer langern und einer kfirzern Flache abgesttunpften Ende kaum mehr als 0,0035 !melt, 
wofiir man in der Mitte der Krone nicht ganz 0,005 erhiilt. Am unbeschadigten Ende besitzt die 
Krone 0,002, in der Mitte 0,003 Hohe; das Ansteigen gegen die Mitte ist daher gering. Die 
feinen , sich nur wenig, verastelnden Streifen laufen in der Mitte mehr vom Scheitel nach der 
Basis hin, im Uebrigen mehr rechtwinkelig von der Langenkante aus, und nur am abgestumpften 
Elide nehmen sie eine schriigere Richtung an. Das Gestein ist hell und derb, und auch die Farbe 
es Zahns ist nicht auflallend dunkel. 

In der obersten Schichte von Bybna fand sich der vollstiindige Zahn Fig. 2, der derselben 
Species anzugehoren scheint. Der Zahn steigt nur gegen die Mitte hin etwas mehr an, was bei 
seiner kleinern Form vermuthen lasst, dass er weiter vorn oder weiter hinten als der andere 
gesessen. Er ist 0,009 lang, an dem einen Ende 0,0025, am andern fast nur 0,002 breit; diese 
sehr stumpfen Enden sind nicht fiber 0,001 hoch. In der Mitte erhiilt man 0,004 Breite mid 0,002 
Mlle. Der Querabfall von dem Scheitel ist auch bier nach der einen Seite hin auliallend scharf. 

Mit derselben Schiirfe stellt sich die die Mitte des Zahns durchziehende Langenkante dar. Die 
Streifen und ihre Richtung slimmer) mit denen an dem zuvor erwahnten Zahn fiberein, auch ist 
die Farbe, wie bei diesetn , ein helleres Braun. 

Acrodus immarginatus. Myr. 

AUS der obersten Schichte des Muschelkalks von Larischhof riihrt der Zahn Fig. 11 her, 
der sich weder dem Acrodus Gaillardoti , noch einer andern triasischen Species beilegen lasst. 
Die Krone ist 0,02 lang, in der Mitte zu 0,006 Rohe aufgequollen und dabei 0,0085 breit. Bald 
nach der erhohten Mitte verschmiilern sich die Seitentheile, von denen der eine deutlich einge-
schnart erscheint. Die aussern Enden der Krone spitzen sich zu. Die ganze Lange der Krone 
wird von einer Schmelzkante durchzogen, von der aus sich die Runzeln verzweigen, welche in 
der mittlern, gewolbten Gegend mehr nach dem Scheitel hin gerichtet sind, sonst aber quer 
laufen. Dieses Netz von Runzeln erlischt schon in einiger Entfernung vom Rande der Krone, 
wobei die Runzeln weiter auseinander treten, was gegen die ubrigen Species auliallt, bei denen 
gegen c,  den Rand hin starke Parallelstreifun eintritt. Gegen die beiden Enden des Zahns bin 
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bemerkt man in der Schmelzkante eine oder ein Paar Erhohungen, NebenhOcker andeutend, wodurch 
dieser Zahn mehr als irgend ein anderer von Acrodus zu Hybodus uberspielt. Am iihnlichsten ist ihm 
ein von Agassiz (S. 145. T. 22. F. 5) unter der Benennung Acrodus leiopleurus aus dem Museum 
von Bristol beschriebener Zahn, der im Grossoolith gefunden sein soil. Dieser Zahn ist etwas 
kleiner, die Nebenhocker sind vorhanden; es wird jedoch angefiihrt, dass nur die mittlere Er-
hebung mit Runzeln bedeckt sei und dass diese Runzeln sich eckig und nicht sehr deutlich der-
stellen was auf den Zahn aus dem Muschelkalk nicht passen wurde. Letzterem legte ich den 
Namen Acrodus immarginatus bei (Jahrb. f. Min. 1847. S. 574). 

Palaeobates angustissimus. Myr. 

Unter den Strophodus-Species erscheinen zwei aus triasischen Gebilde.n , welche Agassiz 
nach einigen wenigen Ziihnen errichtet; es sind diess Strophodus angustissimus (III. S. 128. T. 18. 
F. 28 — 30) aus dem Muschelkalk von Wartemberg und Liineville , spater auch durch Geinitz zu 
Querfurt nachgewiesen , und St. elytra (S. 128. b. T. 18. F. 31), dem ein Zahnchen aus dem 
bunten Sandstein bei Zweibriicken zu Grund liegt , wobei bemerkt wird, dass auch der Muschel-
kalk von Liineville iihnliche Zahne geliefert habe. Die unter diesen beiden Benennungen begriffenen 
Wine zeichnen sich von den ubrigen durch Kleinheit , platte Form, die in der mittlern Gegend 
schwach eingedriickt sein soli, so wie durch gerundete Milder aus; nach den beiden Enden ver-
schmalern sie sick, ohne jedoch eingeschnurt zu sein. Ihre Oberflache ist wie mit einem feinen 
Netz bedeckt in der Mike punktirt und am Rande mit sehr feinen Fatten versehen. Der Zahn 
aus dem bunten Sandstein ist ftherdiess einfach gewolbt , und dreimal so lang als breit, wahrend 
die Mine von Strophodus angustissimus linger sind. 

Mit diesen haben zwei im Muschelkalk zu Chorzow gefundene Zane die grosste Aehn-
lichkeit ; ich mochte indess nicht zwei Species daraus machen, da ihre Abweichungen nicht grosser 
sind, als die verschiedenen Ziihne einer tind derselben Species. Wenn ich daher die Zahne von 
Chorzow fiir Strophodus angustissimus hake, so ist damit nicht gesagt, class sie nicht auch zum 
Zahn von St. Elytra passen warden. 

Die Krone des einen dieser beiden Zahne, Taf. 28. F. 14. a von oben , b von neben, 
c von' einen Ende, d die Oberffiche vergr•ossert dargestellt, ist 0,0105 lang, kaum mehr als 0,003 
breit und 0,002 hoch. Sie sitzt auf einer einformigen platten Wurzel von 0,002 Breite, wobei die 
Krone etwas iibersteht. Die ganze Hohe des Zahns betragt 0,0045. Der Zahn ist in horizontalent 
Sinn sehr schwach gekriimmt. Auf der Krone wird keine Kante , uberhaupt keine auffallende 
Unebenheit wahrgenommen und nach dem einen Ende hin wird sie unmerklich niedriger. Man 
sollte glauhen, der Zahn habe mit seinen stumpfwinkeligen Enden an andere Ziihne dicht ange• 
stossen. Die Oberflache bedeckt ein Netz feiner Grubchen , wekhe nach dem Rande hin und an 
der Krone herunter als feine Runzeln verlaufen. Von den beiden langern Randern der Krone ist 
der convexe der sch5rfere, wiihrend der andere mit einem Falz versehen ist, woraus die Art und 
Weise erkannt wird, wie die Zane zusammengeffigt waren. Der Schmelz ist Braun, die Wurzel 
etwas heller. 
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Vorn andern Zahn, Fig. 15, ist nur die eine Halite der Krone zuganglich, und hienach 
diirfte sie 0,0065 Lange und 0,002 Breite gemessen haben. Die deutliche Wolbung verleiht ihr 
0,0015 Nolte. Nach den beiden Enden hin spitzt sich die Krone etwas zu und wird dabei nach 
dem einen etwas niedriger. Die sonst glatte Krone ist mit feinen Grubchen bedeckt, welche nach 
dem langen Rande hin in feine Runzeln verlaufen. 

Von der zwischen Strophodus and Acrodus geltend gemachten Verwandtschaft konnte ich 

mich an den von mir aus dem Muschelkalk Oberschlesiens untersuchten Ziihnen nicht uberzeugen. 

Daftir finde ich, dass sie mehr zu Myliobates und Zygobates hinneigen, far deren Reprasentanten 

in der Zeit der Trias man sie halten mochte. Die Aehnlichkeit mit letzteren Genera erstreckt sich 

selbst auf die Beschaffenheit der Seiten, von denen ich anfiihrte, (lass die eine scharfer, die 

andere mit einem Falz versehen ware, die Zahne scheinen daher bei ihrem Zusammenliegen ein-

gefugt gewesen zu sein, was der Annahme widersprechen wurde, dass sie auf die Weise wie in 
Cestration zusammen gelegen. Die von Agassiz ausgesprochene Vermuthung, dass diese Species, 

wenn sie besser gekannt sein wird, einem eigenen Genus beigelegt werden konnte, ist der Ge-

wissheit so nahe gerackt, dass ich kein Bedenken trage, die dem Genus Strophodus aus triasi-

schen Gebilden beigelegten Reste tinter dem Namen Palaeobates davon zu trennen, und die er-

orterte Species unter Palaeobates angustissimus zu begreifen. Das Genus Strophodus ware sodanu 

fiir die 'friss zu streichen and wurde erst im Jura auftreten. 

Saurichthys apicalis. A g. 

Das Genus Saurichthys, welches in der aussern Beschaffenheit seiner Wine manche 

Aehnlichkeit mit Saurierzahnen darbietet, in der mikroskopischen Zahnstructur jedoch die Familien-

Charaktere der Sauroiden, ward von Agassiz (Jahrb. f. Min. 1834. S. 386) nach einem Unterkiefer 

von Saurichthys apicalis aufgestellt, welchen aus dem Muschelkalk von Bayreuth die Miinster'sche 

Sammlung besitzt. Spater beschrieb Graf Munster selbst dieses Kieferfragment, so wie ein 

Schadelfragment (Beitr. zur Petrefaktenkunde I. S. 116. T. 14. F. 1.2), wobei er noch die Species 

S. tenuicostatus, S. costatus und S. semicostatus, sammtlich aus dem Muschelkalk, aufstellte. 

Was Agassiz in seinem Werk alter die fossilen Fische von Saurichthys apicalis sagt (II. S. 85. 
T. 55. a. F. 6-7) beruht hauptsachlich auf der Unterkieferhalfte der Miinsterschen Sammlung, 

welehe er beifagt, der Mansterschen Abhandlung entlehnt. Die Unzulanglichkeit dieser Abbildung 
bewog mich ein ganz iihnliches Unterkieferfragment, welches im Muschelkalk zu Lagiewnick ge-

funden wurde, Taf. 28. F. 31, einen der Zahne vergrossert, naehmals darzustellen. Es ist davon 

0,067 Lange aberliefert. Von diesem langen spitzen Kiefer bildet der obere Rand, aus dem die 

Zahne herausstehen, sowie der untere, eine gerade Linie, wobei erstere horizontal lauft. Die 

ausserste Spitze and das hintere Kieferende sind weggebrochen. Auf einer Strecke von 0,064 

Lange sitzen ungefahr 100 Zahne von sehr kleiner Beschaffenheit, unter denen in ungleichem 

Abstande etwas grossere vereinzelt herausragen, einige sogar mit 0,003 Lange bei 0,001 Starke. 

Diese grassern M' ine sind deutlich rackwarts geneigt, scheinen eher flach als rund zu sein and 
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gehen dabei sehr spitz zu. Die glatte Emailspitze, vom knochernen Untersatz durch eine schwache 
Querfurche geschieden, nimint nicht inehr als das obere Drittel von der aus dem Kiefer heraus-
ragenden llohe ein, und scheint schwache diametrale Kanten zu besitzen. Der Untersatz ist 
fein gestreift, doch weniger durch Leisten als (lurch Furchen, und erinnert dabei an den untern 
Theil der lchthyosaurus-Ziihne. Selbst die kleinsten Ziihne besitzen diese Beschaflenheit, sie 
sind dabei stumpfer und wie es scheint fester mit dem Kieferrand verwachsen. In der vordern 
Halfte erkennt man zwischen den beiden ohern Hohendritteln im Kiefer eine Reihe dicht hinter-
einander folgender Poren , welche je weiter hinten sie auftreten, urn so feiner sich darstellen, 
mit der aussersten Feinheit ziehen sie noch weiter hinterwnrts, wobei die von ihnen gebildete 
Linie sich etwas senkt. Zu beiden Seiten dieser Porenreihe erkennt man in der vordern Gegend 
hie und da eine Stelle, welche auf einen weggebrochenen kleinen Zahn schliessen lasst, was der 
Vermuthung Raum gieht, dass das Thier auch &line besessen habe, welche ausserhalb der Haupt-
reihe auftraten. Die Oberflache des Knochens hat, wie diess schon Munster anfiihrt, ein Fein-
granulirtes Ansehen. Dass diess mit der Knochenstructur zusammenhiingt, lasst sich in der vor-
dern Gegend , wo die rauhe Oberflache prober wird, deutlich wahrnehmen. Knochen und Zahne 
sind mehr von dunkeler Farbe. 

Saurichthys Mougeoti. Ag. 

Die Taf. 28. Fig. 21-30 in natfirlicher Grosse abgebildeten Zahne werden sammtlich der 
Species Saurichthys Mougeoti angehoren , um so mehr, als S. acuminatus, mit dessen Zahnen sic 
ebenfalls Aehnlichkeit verrathen , nach Agassiz selbst nur eine Varietat von ersterer sein dtirfte; 
es wird diess auch von S. semi-costatus und S. costatus Miinst. fiir moglich gehalten , wonach 
nunmehr die meisten vereinzelt gefundenen Ziihne aus dem Muschelkalke oder der Trias iiberhaupt 
erstgenannter Species angehoren warden demo Errichtung auf einem Kieferfragment aus dem 
Muschelkalk von Liineville beruht. Die Verschiedenheit von S. apicalis ergiebt sich nicht nur 
aus der GrOsse und Beschaffenheit der Zane, sondern auch aus Abweichungen im Kiefer. In 
Oberschlesien fandeu sich diese Zahne in den obersten Schichten des Muschelkalkes von Larischhol; 
hauptsachlich aber zu Rybna, von wo eine ziemliche Anzahl vorliegt, selten jedoch ganz voll-

standig. Die am meisten von einander abweichenden Formen habe ich Fig. 21 — 31 dargestellt. 

Die beschmelzte Krone ist etwas linger als der knocherne Untersatz, auf der sie ruht, und von 
dem sie nicht durch eine feine Querfurche, sondern in alien von mir untersuchten &linen durch 
die aufgetriebene Basis des Schmelzkegels getrennt ist. Der knOcherne Untersatz ist gewohnlich 
schwacher gestreift und mehr durch Furchen als (lurch Leistchen. Der Schmelzkegel besitzt zwei 
diametrale Kanten, welche diesen Kegel in eine kleinere covexere und in eine grossere concavere 

Halfte theilen. Erstere ist gewohnlich glatt, und nur selten stellt sich gegen die Basis bin einige 
Streifung ein. Ein bei Rybna gefundener Zahn zeigt keine Kanten und rundum gleiche Streifung; 

auch finden sich Zahne mit ganz glattem Schmelzkegel, dessen beide Kanten gewohnlich genauer 

diametral liegen. Diese Abweichungen werden keinen Anspruch haben , als Charakter fur eine 

specifische Trennung zu gelten. Die Streifung des Schmelzkegels ist gewohnlich stark und dicht 
31 
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durch Leistchen, welche abwarts an Zahl zunehmen, selten aber die Spitze erreichen. lch babe 
ungefahr 45 verschiedene Zahne der Art untersucht, von denen 2 von Larischhof, die iibrigen 
von Rybna stammen. 

Hemilopas Mentzeli. Myr. 

Unter dieser Benennung (Jahrb. f. 11Iin. 1847. S. 575) begreife ich das Thier, dem das 
Taf. 28. F. 16 abgebildete Kiefcrfragment mit drei Zahnen aus dem Muschelkalk von Chorzow an-
gehOrt. Die Ziihne stehen dicht hintereinander, ohne sich zu beruhren. Der mittlere derselben 
ragt fast 0,007 aus dem Kiefer heraus and es kommen davon 0,004 auf die Krone, deren Spitze 
etwas abgenutzt ist. Das Uebrige gehort schon der Wurzel an. Die beiden andern Ziihne Bind 
kaum Beringer. Die Krone ist spitzkonisch; ihre Spitze gehiirt eigentlich nur der aussern Halfte 

an, wahrend die innere ein ausgeschnittenes und schwach napffOrmig vertieftes Ansehen besitzt, 
wobei die Innenseite der Spitze schwach gekielt erscheint. Diese, wie der Name besagt, halb-
napfformige Krone ist deutlich gestreift, nach vorn und hinten werden die Streifen etwas knolliger 
und unregelmassiger. Die ausgeschnittene Halfte dcr Krone liegt nicht genau innen, sondern 
etwas nach hinten. Die Krone misst von aussen nach innen 0,004, von vorn nach hinten 0,0045. 
An der Basis ist sie deutlich cingezogen, so dass man in der Gegend des obern Theils der Wurzel 
nach den beiden Richtungen hin nur wenig fiber 0,003 und 0,004 erhalt. Diese Zahne stecken 
nicht sehr tief im Kieferknochen und scheinen besonders am untern Ende mehr mit dem Kiefer 
verwachsen. Die lnnenseite des Kiefers war nicht zu entblOssen, und es kann daher auch nicht 
angegeben werden, wie bier die Mine mit dem Kiefer verbunden sind. In der Zahogegend ist 
der Kieferrand gerade, sein Unterrand etwas schrag. Unter dem vordern Zahn erhalt man far 

den Kieferknochen 0,0125 Hobe, unter dem hintern 0,014 und dahinter noch mehr. Nach den 
Zahnen hin wird der Kiefer dicker, gegen den untern Rand hin schlirft er sich zu. Die Zahne, 
zumal deren Schtnelz, sind brauner, als der eigentliche Knochen. Das Gestein ist von hellerer 
iFarbe, weniger fest, weniger schwer und besteht aus einer Anhaufung von Conchylientriimmern. 
Ausser der sehr deutlichen geraden Abnutzung auf der Spitze der Zahne sind dieselben unberahrt. 

Der Fig. 17 abgebildete vereinzelte Zahu wird wohl von derselben Species herruhren; er 
ist nicht ganz so gross als die zuvor beschriebenen. Das ihn umgebende Gestein ist ebenfalls 
dem ahnlich, worin das Kieferfragment liegt. Der Zahn ist von der Aussenseite entbltisst, und 
von neben war nur so viel vom Gestein zu befreien, dass man sich iiberzeugen konnte, dass er 
wie die Zahne Fig. 16 geformt war. Die Kronenspitze ist von Abnutzung frei, auch ist die 
Wurzel kurz und wie es scheint hohl, was alles auf ein jiingeres lndividuum deutet, von dem 
dieser Zahn herriihren wird. Des Zahnes ganze Lange misst 0,0045, wovon auf die unten etwas 
eingezogene Krone 0,004 kommt. Von vorn nach hinten erhalt man 0,0035. Streifung und Farbe 
stimmen mit den Ziihnen Fig. 16 fiberein. 

Von Charitodon Tschudii, an den man erinnert werden konnte, riihren diese Zahne nicht 
her, sonst miissten ihre Kronen spitzer und rundum konisch sein. Dunker gedenkt (Wealden, S. 68. 
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T. 15. F. 22) eines Zahnehens aus dem dem Tilgate grit iihnlichen conglomeratartigen Sandstein 
vom Osterwalde , von dem er es ungewiss lasst, ob es zu Hybodus oder einem andern Genus 
gehart. Man konnte in diesem Zahnchen etwas Aehnliches vermuthen, wenn nicht der Gedanke 
an Hyhodus der Beschaffenheit entgegen stande. 

Pycnodus triasicus. Mvr. 

Das Werk von Agassiz Ober die fossiten Fische enthiilt zwei Stellen, von denen die eine 
angiebt, dass im Keuper cine Species von Pycnodus, P. priscus, wie sie genannt wird, vorkommt 
(11.2. S. 199), wahrend nach der andern (S. 217) theses Genus am friihesten in der Juraformation 
auftreten wiirde, und als (lessen Repriisentant oder Vorlaufer das auf die Trias beschriinkte Genus 
Placodus zu betrachten ware. Von diesen beiden sich widersprechenden Angahen wird letzterer, 
als der spatern , der Vorzug einzuraumen sein. Dabei aber bleiht es unentschieden , welchem 
Genus die Zane, die von Pycnodus priscus vorliegen und lurch v. Alberti in den oberen san-
digen Ablagerungen des Keupers von Wiirtemberg entdeckt wurden , eigentlich angehoren ; be-
schrieben sind sie noch nicht, man Weiss von ihnen nur, , dass sie den Zahnen von Pycnodus 
Bucklandi am ahnlichsten sehen sollen. Aus dem Muschelkalke Oberschlesiens kenne ich 
keine Zahne, von denen sich Aehnliches behaupten liesse , wohl aber fanden sick auch hier 

Zahne, welche mich veranlassen mussten Pycnodus oder wenigstens ein Genus zu vermuthen, 

welches diesem nahe stehen wiirde. Diese Ziihne habe ich vorlaufig miter den beiden Species 

Pycnodus triasicus und P. splendens zusarnmengefasst (Jahrb. f. Min. 1847. S. 574). Sie riihren 

sammtlich aus der obersten Schichte des Muschelkalks von Rybna bei Tarnowitz her, und fanden 

sich theils vereinzelt, theils noch zu mchreren vereinigt. Ihre Kronen sind gewohnlich unregel-

massig gerundet, Polygone darstellend, und zeichnen sich dadurch aus, (lass sie fast sammtlich 

in der Mitte ein Warzchen tragen, bisweilen von einem kreisformigen Eindruck umgeben , von 

dem indess die Bildung des Warzchens nicht abliiingig ist. Die meisten Zahne zeichnen sich 

ferner noch dadurch aus, dass sie eine von der Mine nach dem Rand bin gehende , und hier ge-

wOhnlich deutlicher sich darstellende feinfaltige Streifung besitzen , die (lurch Abnutzung erlischt, 

bei einigen Zahnen aber ursprtinglich gefehlt zu haben scheint. Es finden sich auch Ziihne mit ziemlich 

starker Abnutzungsflache vor. Die Gegenwart von Streifung ist kein Grund , diese Ziihne von 

Pycnodus auszuschliessen , da Agassiz (II. 2. S. 224) gefuuden hat, dass die kleinen Zahne der 

Nehenreihen in gewissen Pycnodusarten auf ahnliche Weise gestreift sick darstellen wie in Gyrodus, 

was die Unterscheidung beider Genera in gewissen Fallen erschwert; doch soli die Streifung in 

Pycnodus weniger tief sein als in Gyrodus. Was gegen Pycnodus sprechen wiirde, ware der 

Mangel einer regelmassig reihenformigen Anordnung der Zahne. 

Aehnliche Zahne scheint Giebel (Fauna. Fische S. 181. — Jahrb. f. Min. 1848. S. 150. 

T. 2. A. F. 1 —6) aus dem Muschelkalk von Esperstadt untersucht zu haben. Er glaubt darin 

das von Agassiz mit einer kurzen Notiz (II. 2. S. 237) angedeutete Genus Colobodus zu erkennen, 

und begreift sie unter einer von Colobodus Hogardi aus dem Muschelkalk von LOneville ver-
31 * 
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sehiedenen Species, die er C. varius benennt. Eine Vemoralplatte aus dem Muschelkalk von 
Esperstiidt enthielt iiber 60 unregelmassig gedrangt sitzende Zahne von dreifach verschiedenem 
Typus. vEntweder, sagt er, erweitert sich die Krone auf einem dfinnen Stiele kugelformig, ist 
vertikal gestreift, tragt auf dem Gipfel die Warze mit ringformiger Einsenkung, oder diese Ein-
senkung fehlt, die Warze ist niedriger und die vertikale Streifung tritt erst an den Seiten und 
schwach auf, oder endlich es fehlt die Warze nebst der Einsenkung und Streifung und die Krone 
ist glatt oder die Warze fehlt allein. Bei den kleinern und den Ersatzz5hnen, welche zwischen 
den abgenutzten hervordriingen, ist die Krone noch nicht erweitert. Im Allgcmeinen ist eine 
GrOssenabnahme nach vorn nicht zu verkennen, denn die vordersten sind nur von der Grosse 
eines kleinen Sandkorns, w5hrend tinter den hinteren einige mehr denn eine Linie im Durchmesser 
haben. Der Umfang der Krone ist bald rund, bald oval, bald gedriickt und verschoben.a 

Bis es moglich sein wird fiber das Genus mit Gewissheit zu entscheiden, begreife ich 
die von mir aus Oberschlesien untersuchten Mine unter der friihern Benennung. 

Von zweien Ziihnen aus dem Muschelkalk von Bayreuth, welche Miinster (Beitrage, I. 
S. 121. T. 15. F. 3. 4) ffir vordere Seitenz5hne von Placodus rostratus halt, gehort wenigstens 
der eine (Fig. 3) hierher. Der kleine Nabel auf der Krone ist angegeben; es Mit nur auf, dass 
der Zahn etwas grosser ist, was auch ein Fehler in der Abbildung sein konnte. 

Von den zu Rybna vorgefundenen Tanen babe ich zuerst des Plattenfragments Taf. 29. 
F. 39 mit ungeffihr vier noch zusammenliegenden Z5hnchen zu gedenken. An den meisten ist die 
Oberfl5che weggebroehen, der grossere 1st am besten erhalten, ziemlich platt und gerundet fiinfeckig. 
Die Oberflache ist wohl nur in Folge der Abnutzung glatt, auf ihr liegt der von einer Vertiefung 
umgebene kleine platte Nabel. 1m Rande der Krone erkennt man noch etwas von der feinen 
faltigen Streifung. Fiir die beiden Durchmesser der Krone erhiilt man 0,003 und 0,0025. Die 
ubrigen Zahnchen, ebenfalls Polygone darstellend, sind etwas kleiner, liegen dicht aneinander 
und sind eigendlich nicht reihenweise geordnet. Die Zahne sind mit der Knochenplatte nur 
0,003 both. 

Auf einem andern Knochenfragmente, Fig. 40, sind acht Zahne erhalten und zwei weg-
gebrochene angedeutet. Die unregebniissig gerundeten platten Kronen sind auch hier dicht inein-
andergefugt und nicht in eigentliche Reihen geordnet, einer der Z5hne steht fiber den andern 
heraus und ist wahrscheinlich von den iibrigen gehohen worden. Von diesen Zahnen besitzt der 
grosste kaum Ober 0,0025, der kleinste 0,0015 Durchmesser. Die feine Streifung ist eben so 
wenig zu erkennen als der Nabel. Knochen und Ziihne nehmen selbst wit dem holler heraus-
stehenden nicht iiber 0,0035 Ilohe ein. 

Unter den vereinzelten Ziihnen, Fig. 42-48, zeichnen sich Fig. 42 und 43 durch einen 
gerundet viereckigen Umriss und hohere Wolbung aus, auf der der kleine Nabel, von einem nur 
schwach vertieften Ring umgeben, wahrgenommen wird. these Zahne erreichen kaum 0,002 Grosse 
bei einer Htihe von 0,0015. Die leichte faltige Streifung wird hie und da im Rande wahr-
genommen. 
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Zwei andere Ziihnchen sind plats und unregelmassig gerundet. Das eine, Fig. 44, a in 
natfirlicher Grosse, b vergrossert dargestellt, 1st 0,003 gross bei nur 0,001 HOhe. Das Nabelchen 
1st ohne vertiefte Umgebung und die feinfaltige Streifung sehr deutlich vorhanden; auf der Krone 
Iiegt iiberilies eine kleine Abnutzungsflache. Die andere rundlichere Zahnkrone, Fig. 45, ist fast 
von derselben Grosse und Beschaffenheit, nur dass die Umgebung des kleinen Nabels unregel-
miissiger vertieft sich darstellt. Ein anderes Ziihnchen, Fig. 46, von ganz derselben Beschaffen-
heit, 1st kaum mehr als 0,001 lang und nicht fiber 0,0005 hoch, und rfihrt offenbar von derselben 
Species her. 

Ich babe bereits erwahnt, dass Agassiz den Zahnen gewisser Pycnodusarten Streifung 
zuerkennt. Dasselbe 1st auch bei Pycnodus Jugleri aus dem Korallenkalk des Lindener Berges 
bei Hannover der Fall, von dem Munster (Beitriige VII. S. 43. T. 3. F. 8-10) sagt, dass die 
Zahne sich von andern Pycnodonten dadurch unterscheiden, dass von der Mitte nach dem Rand 
hin strahlenformige Falten und feine Runzeln auslaufen, die schwacher, scharfer oder nur am 
Rande sichtbar sind, und auf einigen Zahnen gar nicht wahrgenommen werden; die gestrahlten 
Zahne haben in der Mitte der Krone ein Grfibchen oder eine sehr flache, mit einer feinen Rinne 
umgebene Erhohung. Diese Beschreibung wiirde sehr gut auf die von mir aus dem Muschelkalk 
beschriebenen Zahne von ahnlicher Grasse passen, die jedoch jedenfalls von den andern specifisch 
verschieden sind. 

Pycnodus splendens. Myr. 

Dieses acht Zahnchen umfassende Fragment, Taf. 29. F. 41, ebenfalls zu Rybna gefunden, 
riihrt aber offenbar von einer andern Species her. Die dicht sitzenden, unregelmassig gerundeten 
Zane sind nicht allein kleiner als die zuvor beschriebenen, sondern auch von einem vollkommen 
glatten Schmelz bedeckt, dessen starker Glanz nicht Folge von Abnutzung ist. Die Zahnchen 
scheinen zwei Reihen gebildet zu haben, und waren daher deutlicher reihenweise geordnet als in 
der andern Species. An dem grossten Zahn erhalt man fast 0,002 Lange, wahrend der kleinste 
kaum halb so, gross ist. An der einen Seite des Fragments ist die natfirliche Knochengrenze 
erhalten. 

In Pycnodus Jugleri aus der Juraformation sind die Zahne der Hauptreihe entweder rund 
oder ihr Umriss nahert sich dem elliptischen; sie wfirden, nach der Abbildung zu urtheilen, glatt 
sein. Zu Rybna fanden sich vereinzelt zwei Zahne, welche Zahne der Hauptreihe sein konnten• 
Sie sind beide glatt. Der eine, Fig. 48, zeichnet sich durch eine rhombische Form aus, deren 
Diagonalen 0,005 und 0,004 messen, wobei jedoch der Zalin an der einen Seite nicht ganz voll-
standig ist. Der schwarze Schmelz zeigt an einer Stelle einen weissen Punkt, der den kleinen 
Nabel vorstellen wiirde, aber ohne die mindeste Erhohung. Der Zahn ist vollkommen glatt und 
sehr niedrig. Die grossen Zane von Pycnodus Hugii Ag. (T. 72a. F. 49) sind ahnlich geformt. 
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Der andere dieser beiden Zane, Fig. 47, ist gerundet viereckig nod 0,004 gross, glatt, 
sehr niedrig und mit einer sehr grossen Abnutzungsflache versehen, welehe den Schmelz (lurch-
broehen hat. 

Im Muschelkalk von Chorzow land sich ferner eine glatte unregelm5ssig gerundete Zahn-
krone, Fig. 49, von der es zweifelhaft ist, ob sie von einem grossen Zahn von Pycnodus herrfihrt. 
Die Krone ohne alien Wurzelansatz , und daher king, gleicht in Form der einen Halfte einer 
herzformigen Muschel. Die eine Randhiilfte ist scharfer als die andere, welche steiler abfallt. Die 

beiden Durchmesser dieser Krone betragen 0,008 und 0,006 bei kaum mehr als 0,002 Hohe. Der 
Schmelz, von etwas zerfressenem Aussehen, musste ursprCtnglich fast glatt gewesen sein; man 
glaubt nur schwache Andeutungen von einer unregeltnassig strahlenformigen Streifung wahr-
zunehmen. 

Der Zahn Taf. 29. F. 50 riihrt aus den obersten Schichten des Musehelkalks von Opato-
witz her. Zwei iihnliche Zane macht Graf Miinster (Beitrage I. S. 121. T. 15. F. 5. 6) aus dem 
Muschelkalk von Bayreuth bekannt and erkliirt sie fiir Schneideziihne eines Placodus. Es wiire 
indess nicht unmoglich, dass der zu Opatowitz gefundene Zahn von Pycnodus herrarte. Es ist 
nur die Krone fiberliefert, welche fast 0,004 lang, gerundet dreiseitig und mit einem etwas konisch 
zugehenden Ende versehen ist. Ueber der Basis ist sie etwas eingezogen and die eine Kante 
scheint gezanelt gewesen zu sein. Der st5rkere Durchmesser misst kaum fiber 0,002. 

An die Beschreibung dieser pycnodusartigen Zane reihe ich die mit Ziihnen besetzte 
Platte Taf. 31. Fig. 21 , welche sich im Muschelkalk von Lagiewnik land. Die aus dem Durch-
schnitt ersichtliche hohe Wolbung der Platte ist open etwas ebener. Die Oberflache ist mosaik-
artig dicht mit warzenformigen Zahnen besetzt, deren Krone einen mehr eckigen als runden 
Umriss darbietet. Diese Zahne besitzen gewohnlich 0,002 Durchmesser. In der Mitte einer solchen 
Zahnkrone liegt ein Griibchen, dessen Mitte durchbohrt zu sein scheint. Die vom Griibchen ein-
genommene Stelle zeigt braunliche Fiirbung und besteht aus Knochensubstanz, wiihrend die fibrige 
Krone beschmelzt ist. Es ist schwer zu entscheiden , ob die Gegenwart der Knochensubstanz 
auf der Oberfliiche des Zahns Folge von Abnutzung ist, da keinem der Zane, sie mogen sitzen 
wo sie wollen, these Stelle fehlt. In dem beschmelzten Theil der Oberflache liegt ein concentri-
scher Kreis schwach vertiefter Punkte. Diese Zanchen besitzen einige Aehnlichkeit mit den Warz-
chen der Schale der Echinideen. Die• Substanz ist wirklicher Knochen, der, wo er am starksten, 
0,0035 misst. Nach der Seite hin, wo die Wfilbung sich verflacht, wird der Knochen dinner, 
die Ziihne Koren schon in einiger Entfernung vom Mande auf und die Oberflache des Knochens 
bekommt ein strahliges Ansehen. Sonst ist der Knochen bis zu den Bander') hin ununterbrochen 
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mit Ziihnen besetzt, von denen wohl hundert iiberliefert sind. Die Platte ist 0,031 breit, und 
von der Lange ist 0,034 itherliefert. Ueber das Ersetzen der Zahne erhalt man keinen Aufschluss. 
1)er Knochen ist von hellerem Braun. Ein Zahnchen Labe ich vergrossert dargestellt. 

Die Beschaffenheit der Krone dieser Zane und litre Gruppirung stimtnen, wie aus dieser 
Darlegung hervorgeht, nicht mit dem (therein, was an Pycnodus triasicus oder Colobodus varius 
wahrgenommen wird. An Pycnodus, so wie an Gyrodus und Sphaerodus kann dabei itherhaupt 
nicht gedacht werden. Die richtige Beurtheilung dieser Versteinerung muss daher der Auffindung 
geeigneter Ueberreste vorbehalten bleiben. 

Placodus. 

Dieses merkwiirdige, auf triasische Gebilde beschrankte Genus, von dem der Muschelkalk 
von Bayreuth so vollstiindige Schadel liefert, ist aus dem Muschelkalk Oberschlesiens bis jetzt 
nur in vereinzelten &linen bekannt, von denen es nicht so leicht ist anzugeben, welcher Species 
sie angehOren. 

Der der einen Ecke beraubte, sonst aber vollstandige Zahn Taf. 29. F. 51 aus der ober-
sten Schichte des Muschelkalks von Alt-Tarnowitz konnte der Grosse nach aus dem Unterkiefer 
herriihren oder ein Zahn der beiden mittlern Reihen sein, von denen angenommen wird, dass sie 
das FlOgelbein bewaffnen. Als oberer Zahn warde er nach Form und Grosse der zweite oder 
dritte sein. Indern er alsdann fiir Placodus gigas Ag. zu kurz sein warde, entsprache er dem 
P. Andriani (Ag. H. S. 219. T. 70. F. 8), womit auch die Breite iibereinstimmt, weniger aber die 
Form, da in dieser und der andern Species die Krone nach innen spitzer zugeht. Es ware daher 
moglich, dass dieser Zahn dem Unterkiefer von Placodus Andriani angehorte, dessen Zane auf 
der Oberflache glatt zu sein scheinen, was von dem zu Alt-Tarnowitz gefundenen Zahn sich nicht 
sagen liisst. Zu den Species mit nicht glatter Krone gehoren Placodus rostratus aus dem Muschel-
kalk, dessen Mine mit einer concentrischen Furche versehen sind und Pl. impressus aus dem 
bunten Sandstein (Ag. S. 222. T.70. dessen Zahne, wie der Name besagt, mit einer Art 
Furche durchzogen sind. Ein dem letztern iihnlicher Eindruck wird auf der Krone des Zahns 
von Alt-Tarnowitz wahrgenommen, der aber fiir Pl. impressus zu gross sein wiirde. Es ware 
daher moglich, dass dieser Zahn eine eigene Species andeutete. Seine beiden Dimensionen be-
tragen 0,02 und 0,0265. Von den beiden diametral gegeniiberliegenden Ecken ist die eine gerundet, 
die andere geht ziemlich stumpfwinkelig zu; von den gegenitherliegenden Seiten ist immer die 
eine etwas convex, die andere eher concav begrenzt. War der Zahn kein mittlerer, sondern ein 
hinterer, so wird er der Form nach einen rechten darstellen, mid er wiirde alsdann nur wenig 
kleiner sein als in Placodus Andriani. 

Die oberste Schichte des Muschelkalks von Rybna hat das Bruchstiick Fig. 52 von einem 
grossen Zahn von Placodus geliefert, dessen Oberflache vollkomnten glatt und nicht im mindesten 
eingedriickt ist, wodurch dieser Zahn sick von dem zuvorbeschriebenen auffallend unterscheidet. 
Das Fragment ist jedoch zu unvollstandig, um die Species daraus zu erkennen. 



- 242 - 

Aus der obersten Schichte des Muschelkalks von Larischhof riihrt ein Schneidezahn, 
Fig. 54, her, der der Starke nach eher zu Placodus gigas passen wiirde, obschon die Schneide-
zfihne dieser Species gewohnlich starker und weniger hoch sind. Es ist jedoch nicht zu fi ber-
sehen , dass ihr auch ein Schneidezahn (Agassiz. Taf. 70. F. 18) beigelegt wird, von derselben 
Starke und eher noch etwas h6her als der Zahn von Larischhof, dessen ohere Kante stark ver-
tikal abgenutzt ist. Von diesem ist 0,0175 Kronenholte vorhanden, und sein Durchmesser betragt 
in der starkern Gegend nach beiden Richtungen hin 0,009. Der obere Theil hatte sich meisel-
formig verdiinnt. Nach der Basis hin und auf der Hinterseite ist Streifung durch Eindriicke vor-
handen, unter denen sich hinten in der Mine und zu beiden Seiten ein etwas starkerer bemerkbar 
macht. Die Wurzel scheint kurz und dunnwandig gewesen zu sein; auf der Unterseite ist sie 
napfformig vertieft, ohne dass die Vertiefung weiter in die Krone sich aufwarts zoge. Der Zahn 
ist schwarzbraun. 

In der obersten Schichte des Muschelkalks von Opatowitz fand sich die Krone, Fig. 53, 
eines Scheidezahns von Placodus. Von ihr ist 0,01 Mlle und 0,0065 Breite vorhanden, Ietztere 
scheint vollst5ndig Oberliefert. An der besser erhaltenen Nebenseite erk ennt man eine seitliche 
Abnutzungsfliiche. Die Wurzel ist nicht fiberliefert. Gegen sie hin war die Krone undeutlich 
gestreift oder rauh. Das obere Ende ist stark horizontal abgenutzt. Per Zahn wird wohl von 
derselben Species herriihren wie jener Fig. 54. 

Nephrotus Chorzowensis. Myr. 

Die eigenthiimlichen Z5hne auf dem Knochen Taf. 28. F. 20 konnen , ungeachtet der 
geraden Linie , in der sie aufeinander folgen, nicht wohl einer mittlern Reihe angehoren , da die 
Stellung der Krone hiezu nicht passt, die vielmehr der Art ist, dass ihre verlangerten Richtungen 
radienartig in einem Punkte zusammentreffen; diese Mine sind daher eher die einer Neben- oder 
Randreihe. Die Kronen sind Hach, doch sie messen von aussen nach innen mehr als von vorn 
nach hinten, und sind dabei niedrig, indem ihre HOhe weniger betr5gt, als das Mass von-aussen 
nach innen. Der Scheitel geht in eine kurze Spitze aus, die sich, wie ihre breite Basis, durch 
weissliche Ffirbung bemerkbar macht. Diese Zahne, welche keine deutliche Wurzel besitzen, 
vielmehr mit dem Kronenrand den Knochen, welchen sie hewaffnen, beriihren, werden der Reihe 
nach allmahlig kleiner; die Krone des grossten Zahns misst von aussen nach innen 0,005, von 
vorn nach hinten und fiir die Mlle erhalt man kaum halb so viel, an dem am andern Ende der 
Reihe sitzenden Zahn erh5lt man von aussen nach innen 0,0025, von vorn nach hinten 0,0015 bei 
nur wenig mehr Hobe. Je kleiner der Zahn, um so mehr liegt der Scheitel nach der einen Seite 
bin und urn so spitzer stellt derselbe sich dar, wonach man glauben sollte, diese Zane konnten 
in einen stumpf kegelformigen Zahn ubergehen, wie der von mir Fig. 33 von derselben Fundgrube 
dargestellte. Dieser Zahn, der dem zuvor beschriebenen auch in F5rbung und Begr5nzung des Scheitels 
ahnlich sieht, ist 0,007 lang, 0,0035 dick, stumpf konisch und mit der Spitze etwas nach einer 
Seite hin gekriimmt. Sein diinner Schmelz ist glatt, braunlich und gegen die Spitze der Wurzel 
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hin heller. In einiger Entfernung iiber dem untern Ende ist er kaum merklich eingezogen. Hier 
liesse sich die Kronenbasis annehmen, die indess selbst nicht durch plotzliches Aufhoren des 
Schmelzes angedeutet ist. Der Zahn ist wenigstens unten etwas hohl. Fur das Thier, dem die 
zuvorbeschriebenen Zahne angehorten, wfirde dieser Zahn zu gross sein; es waren daher voll-
stfindigere Fragmente abzuwarten, bevor man sich ffir eine Vereinigung entscheidet. 

Ob die Zane Fig. 20 zu mehreren Reihen vereinigt waren, liess sich nicht beurtheilen. 
Die vorhandene Reihe scheint geschlossen; mit dem kleinsten Zahn bort auch der Knochen auf, 
und hinter dem grossten Zahn am entgegengesetzten Ende folgt eine zahnlose Strecke von 0,007 
Lange; der gauze Knochen nimmt daher, so welt er fiberliefert ist, 0,023 Lange ein, er bildet 
eine sehr ebene Platte von nur 0,002 Dicke und ist am vordern Ende 0,0045, am hintern 0,01 
breit, dabei geradlinig begrenzt, wovon man sich auf der vollstandig entblossten Unter- oder 
Innenseite uberzeugen kann. Von der bewaffneten Seite war nur diese eine Reihe Mine zu ent-
blossen , eine zweite Reihe konnte ihr wenigstens nicht dicht angesessen haben. Die Mine sind 
von hellerer Farbung und der Scheitel gewohnlich weiss. Der Schmelz ist vollkommen glatt. 

Aehnliche Zahne finde ich nicht beschrieben; sie erinnern etwas an das in der Kreide 
von Lewis gefundene Pycnodontengenus Acrotemus (Ag. II. 2. S. 202. T. 66a. F. 16. 17), das 
sich von Pycnodus dadurch unterscheidet, dass die Oberflache der grossen bohnenformigen Zahne, 
statt eben oder regelmassig gewolbt zu sein, eine erhate Kante wie eine gepfalzte Fake dar-
bietet. Zu Colobodus Hogardi (Ag. II. 2. S. 237) aus dem Muschellcalk von Liineville konnen 
sie ebenfalls nicht gehoren, da angegeben wird, dass die Zahne letzterer Species rundlich, cy-
lindrisch geformt, gegen die Basis der Krone keulenformig aufgetrieben sind, und auf der Mitte 
der Krone ein kleines stumpfes Warzchen sich erhebt, such die ganze Oberflache der Zane fein 
gestreift sich darstellt. Eine Abbildung wird noch vermisst.. 

Nach dieser Auseinandersetzung ist aller Grund vorhanden, dass die Zahne Fig. 20 einem 
eigenen Genus angehorten, fur das ich den Namen Omphalodus (Jahrb. f. Min. 1847. S. 574) in 
Vorschlag brachte. Da sich aber herausstellte, dass bereits fruher ein Pflanzengenus Omphalodes 
genaunt worden war, so sah ich mich veranlasst diesen Namen mit Nephrotus zu vertauschen. 

Cenchrodus. 

Im Muschelltalk Oberschlesiens kommen auch Ueberreste vor, durch die man verleitet 
werden konnte das Genus Sphaerodus in dieser Formation anzunehmen. Hieher gehoren zwei 
noch mit Zahnen besetzte Pflugscharbeine. Schon der Umstand, dass die Zahne noch dem 
Knochen aufsitzen, musste ffir Sphaerodus auffallen, da dieses erloschene Genus eigentlich nur 
aus vereinzelten Zahnen bekannt ist. Es stellt zwar Graf Munster (Beitrage. V. S. 65. T.6. F. 4) 
nach einem bei Nussdorf gefundenen, noch mit Ziihnen besetzten, dem Gaumen beigelegten Knochen 
eme Species unter der Benennung Sphaerodus pygmaeus auf; allein wenn auch wirklich dieser 
Knochen richtig bcstimmt sein sollte, so sind jedenfalls die mit kleinen Zahnen besetzten Knochen 
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aus dem Muschelkalk generisch davon verschieden. Es gehort zu den Kennzeichen von Sphaerodus, 
dass dessen Zane an den Knochen, welche damit bewaffnet sind, so schwach haften, dass sie 
sich bisher nur davon getrennt gefunden haben; die kreisrunde Form und glatte Beschaffenheit 
der Krone stehen auch Genera zu, die mit Sphaerodus gar nicht verwandt sind, namentlich dem 
Lepidotus, von dessen Zahnen angefiihrt wird, dass sie weniger hoch als in Sphaerodus sind 
und auf den Kiefern in ziemlich unregelmassigen Reihen sitzen, was auf die Ueberreste aus dem 
Muschelkalk Oherschlesiens passen warde. Es fragt sich aber, ob diese Aehnlichkeit geniige, 
urn mit Sicherheit das Genus Lepidotus anzunehmen. Lepidotus, far die Juraformation bezeich-
nend, enthalt sehr grosse Fische, mit grossen, starken, dicken, rhomboidalen Schuppen bedeckt, 
welche mit einer dicken Lage Email aberkleidet sind. Dabei gieht es midi kleine Species, wie 
Lepidotus parvulus Manst. (Ag. II. I. S. 267. T. 34. a. F. 8. 9), (lessen kreisrunde Milne auf den 
Kiefern nicht starker als ein Stecknadelknopf sich darstellen. Die Wine aus dem Muschelkalk • 
sind nicht grosser, es fehlt ihnen aber das Knopfchen auf dem Gipfel, welches far Lepidotus par-
vulus augegeben wird. Die Form der aberlieferten Pflugscharbeine wiirde nicht gut zu einem 
Schadel von der Forn des Lepidotus passen, noch weniger zu dem kurzen Kopf der Pycnolionten. 
Die Knochen erinnern freilich nur entfernt an das Pflugscharbein von Esox, das, wie sie, zungen-
formig gestaltet, mit der Spitze hinterwarts gerichtet und mit kleinen Zahnen ganz besetzt ist, 
von denen (lie weiter vorn auftretenden starker und !anger sich darstellen, was auch in dem voll-
standigeren der beiden Vomera in so fern angedeutet sein warde, als bier die Zahnkronen gerade 
nicht starker, aber doch etwas holier werden. Diese beiden Pflugscharbeine diirften (latter von 
einem eigenen Genus herriihren, das ich nach der Form der Zahne Cenchrodus (xiyxe.o;, Ilirse) 
benannt babe (Jahrb. f. Min. 1847. S. 574). Die beiden von mir zu beschreibenden Ueberreste 
riihren von Chorzow her; es ware moglich, dass das im Muschelkalk von Dombrowa gefundene 
Fragment Taf. 29. F. 28 ein Stiick vom Unterkiefer desselben Genus darstellc. 

Cenchrodus Gapperti. Myr. 

Das Pflugscharbein, welches ich Taf. 28. F. 18. a von der Seite, wo die Zane sitzen, 
b von der entgegengesetzten oder innern Seite und c von neben abgebildet babe, unterscheidet 
sich von dem andern F. 19 aus demselben Gebilde hauptsiichlich durch schlankere Form, indem 
es 'finger und dabei weniger breit ist, so wie durch kleinere, niedrigere Zahne, welche auch 
dichter auf dem Knochen sitzen. Die spitzere Gegend des Knochens, dessen Ende weggebrochen, 
wird nach hinten gerichtet gewesen sein. Vom Knochen ist 0,03 Lange fiberliefert. Die eher 
etwas kleinern, aber mit hoherer Krone versehenen Zahnchen am vordern Ende scheinen auf 
einem eigenen Knochen zu sitzen. Gegen dieses Ende hin verschmalert sich die Vemoralplatte 
etwas, doch nimmt sie am Ende selbst wieder die Breite der mittlern Gegend von 0,009 an. 
Die Nebenseiten dieser Platte sind sanft convex. Nach vorn verschmalert sich der Knochen auf 
eine langere Strecke, deren Ende nicht iiberliefert ist. Die nach dem Innern des Schadels gekehrt 
gewesene Seite des Knochens ist in der Mitte weniger deutlich gekielt als im andern Knochen 
Fig. 18, dessen Nebenseiten gleichfOrmiger convex erscheinen. Auf den schrag abgedachten Sei-
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tenrandern sitzen keine Zahnchen. Die Zahnchen waren nicht grosser als ein Stecknadelknopf, 
stellen sick aber hie und da etwas kleiner dar. Die GrOssenverschiedenheit ist indess nicht auf-
fallend , es findet keine Vertheilung nach Grosse statt, auch bilden die Zahne keine Reihen, son-
dern besetzen den Knochen ziemlich dicht ohne alle Ordnung. Die mehr oder weniger halbkugel-
formigen Kronen sind nicht fiber 0,001 stark. Unter der Lupe erkennt man bei mehreren, beson-
ders den jiingeren Zahnen, auf dem Scheitel einen kleinen, schwachen, kreisformigen Eindruck 
mit einer Erhohung und nach dem Rande kin strahlenformigen Faltchen. Die Zahl der Zahnchen 
mag 70 erreichen. Sie stehen deutlich aus dem Knochen heraus, wahrend sie in Lepidotus naher 
dem Kiefer zu sitzen scheinen, wie diess auch gewOhnlich bei den Pycnodonten der Fall ist. 

Cenchrodus Ottoi. Myr. 

Das andere mit Zahnen besetzte Pflugscharbein Taf. 28. F. 19 ist am linken Rande etwas 
beschadigt. Wie das vorige zungenformig gestaltet, ist es 0,02 lang. In der breitern Halfte, 
welche die vordere sein wird, misst es 0,011, am geraden Ende 0,0055, hinten endigt es zungen-
formig, und die dickste Stelle misst 0,0015. An der beschadigten rechten Seite waren fiinf Zahn-
chen zu entblossen. Diese Zahnchen stehen kaum mehr als 0,001 fiber der Platte heraus, wovon 
ungefahr die Halfte auf die hochgerundete Krone kommt, an deren Basis der Zahn schwach ein-
gezogen ist, die andere Halfte besteht in Wurzel. Der Baum zwischen je zwei Zahnchen betragt 
ungefahr eine Zahnstarke. Von den zunachst nach innen auftretenden Zahnchen gelang es mir 
ein Paar zu entblossen, wobei ich mich uberzeugt habe, dass sie nicht regelmassig vertheilt waren, 
und es war daher dieses Pflugscharbein ohne Zweifel ad' ahnliche Weise bewaffnet wie das 
zuvor beschriebene. 

Diese Ueberreste machen es ntithig, einen Bfick auf die Nachrichten zu werfen, welche 
fiber Sphaerodus aus triasischen Gebilden vorliegen. Agassiz ninunt darin zwei Species an, S. 
annularis (II. 2. S. 211. T.73. F.95-100) aus dem Keuper von Tubingen und S. minimus, einer 
noch unbeschriebenen Art aus der Coprolithenbreccie von Tubingen. Letztere Species wiirde sich 
auch in der Muschelkalkbreccie von Crailsheim finden , woraus Plininger (Pal. Wfirtemb. S. 55. 
T. 12. F. 78. 79) zwei Zahnchen mittheilt, die er fur Schneidezahne dieser Species halt. Zuvor 
sagt er: »Nicht selten treten im Innern des Gesteins Stellen von langlichrunder Begrenzung and 
bis zu mehreren Quadratzoll Flache zum Vorschein, welche mit einer Lage meist halbkugelformiger 
Zahne eines Pycnodonten von 0,5 bis 1,5 Linien Durchmesser fibersiiet sind. Diese Zahne stehen 
sehr dicht gedriingt, meist einander beriihrend, jedoch weder in geradlinichten, noch andern Reihen, 
sondern ganzlich ungeordnet durcheinander, auch nicht immer in derselben Ebene; doch zeigt 
sich einige Regelmassigkeit darin, dass die grossten stets in der Mitte stehen und sammtliche 
nach dem Rande zu an Grosse abnehmen, wo manchtnal runde Zahnchen selbst von 0,5 Linien 
Durchmesser stehen. Die grossern in der Mitte stehenden weichen nicht selten von der Halb-
kugelform mehr oder weniger ab, und nahern sich einer abgestumpft eckigen Figur. Unter diesen 
Zahnlagen, welche keine Spur diner Knochenunterlage zeigen, auf der sie stfinden, lassen sich 
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zweierlei unterscheiden: 1) solche, die aus lauter kleinen, vollig halbkugelformigen Zahnen be-
stehen mid wohl auf Sphaerodus minimus zu deuten sind; 2) die aus den grossern &linen be-
stehenden Zahnlagen zeigen dagegen theilweise keine genaue Halbkiigelform, sondern eine starkere, 
bei einigen fast konische Ausbauchung der Spitze. Die letztere ist sodann selbst wieder einge-
driickt und zeigt in der Mitte der Depression wieder eine kleine, niedrige, nabelformige Erhohung, 
welche meist durch weisse Farbe gegen die schwarze Masse des ubrigen Zahns absticht. Ob 
diese Zahnbildung blosse Abanderung der grossern Ziihne von Sphaerodus minimus sei , was mir 
das Wahrscheinlichere daucht, oder ob sie einem Lepidoiden und welchem sie angehore, muss in 
Ermangelung anderer Anhaltspunkte fiir jetzt unbeantwortet bleiben.. 

Die unter dieser Beschreibung begriffenen Zahne konnen unmoglich von Sphaerodus her-
riihren , schon desshalb nicht, weil ihnen ein wesentliches Kennzeichen , kreisrund und glatt zu 
sein, mangelt, wozu noch kommt, dass die Ziihne nicht vereinzelt gefunden wurden. Es ist ferner 
ungewiss , ob Agassiz tinter seinem Sphaerodus minimus solche &line begreift. 

Eine andere hieher gehorige Stelle bei Plininger (S. 117) lautet: Familie der Pycno-
donten scheint bis jetzt bloss mit der Gattung Sphaerodus in der Breccie (an der Grenze des 
Keupers gegen den Lias hin) aufzutreten; es finden sich namlich nicht selten vereinzelte, halb-
kugelformige Zahnehen von 0,51" his 2'" Durchmesser, zuweilen mit einer durch Abnutzung ent-
standenen Facette, oder auch in Form flacher Kugelsegmente. Nur bei einigen wenigen fand sich 
his jetzt eine Knochenunterlage oder Zahnwurzel, und zwar in Form eines Cylinders von etwas 
kleinerm Durchmesser als die Zahnkrone , so dass der abgerundete Rand des Zahns etwas fiber 
den Cylinder hervorragt. Letzterer hat bei einem Exemplar aus der Breccie von Kemnath 2"' Lange 
bei 1w Durchmesser. Der griisste dieser Sphaerodus-Zahne erscheint als Halbkugel von nicht 
ganz genau spharischer Form. Es liegt bis jetzt kein Merkmal vor, wonach diese Zahnchen fur 
verschieden von Sphaerodus minimus zu halten waren ; von dem Genus Lepidotus hat sich bis 
jetzt keine Spur in unserer Breccie gefunden.. — Der abgebildete Zahn ist grosser, als (lie aus 
dem Muschelkalk Oberschlesiens. 

Sphaerodus minimus wird ferner von Plininger (S. 126) aus dem Keuper von Geolsdorf 
angefiihrt, jedoch ohne niihere Beschreibung der Stucke. 

Was den Sphaerodus annularis betrifft, so wurde dieser von Agassiz nach einer von 
Igiinster mitgetheilten Zeichnung errichtet, worauf bemerkt war, die Reste riihrten von Ceylon 
her; das Alter des Gebildes wird nicht angegeben. Diese Species zeichnet sich dadurch aus, 
dass cin am Unterrand befindlicher Eindruck dem Zahn das Ansehen verleiht, als ware er mit 
einem Ring umgeben. In Grosse steht die Species dem Sphaerodus gigas nahe; der Zahn ist 
regelmiissig gewiilbt und kreisrund, es giebt aber auch etwas langlichte Exemplare. Die Hobe 
betragt ungefahr ein Drittel Durchmesser. Von einem im obern Keuper durch Alberti aufgefun-
denen, mit einer Art von Ring an der Basis umgebenen Zahn von derselben Grosse halt es 
Agassiz fur sehr wohl moglich , dass er zu Sphaerodus annularis gehort; ich mochte indess auf 
eine solche Angabe hin das Genus Sphaerodus der Trias nicht zusprechen. 
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Nach dieser Auseinandersetzung leuchtet wohl ein, dass die von mir unter Cenchrodus 
begriffenen Zahne zu denen nicht gezahlt werden konnen, welche Agassiz , so wie Plininger, als 
Sphaerodus brschreiben. Es scheint Oberhaupt die Existenz des Genus Sphaerodus in triasischen 
Gebilden erst schwach begrundet, und es ware wohl moglich, dass die meisten der von Plininger 
darunter begriffenen Reste zu Pycnodus triasicus und P. splendens gehOren. 

Kieferfragment Taf. 28. F. 32. 

Auf die vorhandene Lange von 0,007 dieses zu Chorzow gefundenen Kieferfragments 
kommt eine Reihe von sechs in geringer Entfernung aufeinanderfolgender Zahnchen, die kaum 
0,001 stark sind, eben so vie] aus dem Kiefer herausstehen und eine mehr stumpf-cylindrische 
Form von ovalem, mit dem Langendurchmesser von vorn nach hinten gerichteten Querschnitt be-
sitzen. Die Wurzel war nicht langer als die Krone oder der aus dem Kiefer sehende 
Eines der Zahnchen sitzt ein wenig schief. Neben das eine Endzahnchen legt sich innen ein 
kleineres an, woraus indessen nicht geschlossen werden kann, dass der Kiefer mit mehreren 
Reihen Zahnen bewaffnet gewesen. Die Wine nutzten sich oben auf der Krone ab. Vom Kiefer-
knochen ist so wenig iiberliefert, dass es unmoglich ist mit Gewissheit anzugeben, ob das Fra-
gment dem Ober- oder dem Unterkiefer angehort habe. Der Schmelz der Zahne ist etwas brauner 
als der des Knochens. Auf derselben Ablosungsflache des Gesteins liegen vereinzelte Crinoideen-
glieder. Eine genauere Angabe des Fisches, von dem dieses Kieferbruchstfick berrahrt, muss 
der Auffindung vollstandigerer Reste fiberlassen bleiben. 

Kieferfragment Taf. 29. F. 38. 
• 

Unter den mir von Herrn Mentzel mitgetheilten Versteinerungen befand sich aus dem 
Muschelkalk von Dombrowa im Konigreich Polen dieses Kieferfragment und die gleich zu erwah-
nende Schuppe, deren Beschreibung ich bei der Mlle Oberschlesiens zu diesem Konigreich nicht 
unterlassen kann, hier mitzutheilen. Die beiden Zahne, welche sich noch erhalten haben, folgen 
dicht hintereinander ohne sich zu beriihren. Sie stehen fast 0,0025 aus dem Kiefer heraus, sind 
cylindrisch, von fast 0,0015 Durchmesser und auf der Spitze so stark abgenutzt, dass sie geebnet 
erscheint und der Schmelz durchbrochen sich darstellt. Der Muschelkalk gleicht dem von Ober-
schlesien. Es ware moglich, dass dieses Kieferfragment von Cenchrodus herruhrte; doch lasst 
sich diess nicht mit Gewissheit behaupten. 

Die Fischschuppe von demselben Fundorte 1. F. 37, gehort zu denen, welche auf ihrer 
Oberflache wulstformige Leistchen tragen. Sie ist 0,005 hoch und 0,004 lang, der leistenformige 
Vorderrand ist gerade. Die drei auf der Oberflache liegenden starken Wfilste sind etwas schrag 
gerichtet; ein weniger ausgebildeter Theil bezeichnet einen vierten Wulst. Aehnliche Schuppen 
lieferte auch der Muschelkalk Oberschlesiens, dem das Gestein vollkommen iihnlich sieht. 
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Schuppen. 

Fast allerwarts finden sich im Muschelkalk Schuppen von Fischen, jedoch mist nur 

vercinzelt, wodurch ihre Bestimmung sehr erschwert ist und manche der dariiber bestehenden 

Angaben fiber Species der Zuverliissigkeit entbehrt. Es 1st nur so viel gewiss, dass sie mehr 

als einem Genus angehoren. Bei den Schuppen, welche ich Gelegenheit fand aus Oberschlesien 

zu untersuchen, werde ich mich darauf beschranken, sic nach den Fundorten zusammeugefasst 

vorzufiihren, und ihrer Beschreibung nur einige Bemerkungen folgen zu lassen. 

Aus der obersten Schichte des Muschelkalks von Opatowitz. 

Tat: 29. F.13. Diese unregelmassig gerundete Schuppe besitzt, in richtige Lage gebracht, 

0,0075 IlOhe und Lange. Sie ist mit feinen, theilweise verwachsenen Streifen bedeckt. In ihrer 

unmittelbaren Nahe liegt die etwas deutlicher gestreifte vordere Halfte einer 0,004 hohen Schuppe, 

welche von demselben lndividuum herriihren konnte. 

Fig. 12. Diese wohl derselben Species angehorige, vollstandig erhaltene Schuppe von 

0,01 Lunge und 0,0075 Rohe ist in ihrer hintern Halfte fast rechtwinklig begrenzt and im vordern 

unbeschmelzteu Theil ziemlich stark. Die Streifung, nach Art der zuvor beschriebenen Schuppe, 

wird nach dem hintern Rand hin deutlicher, nach dem vordern aber erlischt sie ehe die Schweiz-

bedeckung aufhiirt. Der Schmelz ist braun, der Knochen schmutzig weiss. 

Aus der obersten Schichte des Muschelkalks von Alt-Tarnowitz. 

Fig. 4. Diese von der Innenseite entblosste Schuppe ist geschoben vierseitig geformt, 

dabei 0,006 lang und 0,0045 hoch ohne den Zahn. Der Form nach dfirfte sie zu denen gehoren, 

welche mit gliitterem Schmelz bedeckt waren. 

Aus der obersten Schichte des Muschelkalks von Rybna. 

Fig. 5. Diese gut erhaltene, geschoben vierseitige Schuppe ist 0,006 lang und 0,005 hoch. 

Der Schmelz ist nur am hinteru Rand mit einigen Streifen versehen, welche ihm ein schwach 
eingeschnittenes Ansehen verleihen. Der sonst glatte Schmelz ist glanzend und schon braun, der 
unbeschmelzte Rand etwas }teller. 

Fig. 6. Eine beschmelzte, geschoben vierseitige Platte von 0,004 Durchmesser, voll-
kommen glatt und mit braunem stark glanzendem Schmelz fiberzogen. 

• Fig. 7. Eine rautenformige Schuppe, von der Innenseite entblOsst. Ffir die beiden Dia-
gonalen erhiilt man 0,0075 und 0,005. Die den Randern parallel laufenden Wachsthumsstreifen 
sind deutlich erkennbar. Sonst 1st die Innenseite glatt. 
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Aus der obersten Schichte des Musehelkalks von Larischhof. 

Fig. 9. Diese kleine, spitz rautenfiirmige Schuppe misst nach den beiden Diagonalen hin 
0,0035 und 0,002. Die deutliche freie Streifung wird nach dem hintern Ende hin immer sehwacher 
bis sie erlischt. Der Schmelz ist, so weft er Streifung zeigt, sehwarzlichbraun, im Uebrigen 
aber heller. Diese Schuppe ist a. in naturlicher und b. in doppelter Grosse dargestellt. 

Fig. 8. Zwei an die so eben beschriebene erinnernde Schuppen sind etwas grosser. Fiir die 
beiden Diagonalen erhalt man 0,0055 und 0,004. Die Obertlache dieser Schuppen ist eher et was 
concav als convex. Der Schmelz ist dunkelbraun, der Knochen heller. 

Fig. 10. Diese, von einem ganz andern Fisch herriihrende Schuppe ist etwas geschoben 
viereckig, 0,0045 lang und 0,004 hoch. Der vordere unbeschmelzte Theil ist ziemlich Breit und 
an der einen Ecke spitz, an der andern gerundet. Der Hinterrand lauft gerade, und nach ihm 
bin zeigt der Schmelz feine Streifung. Der Schmelz ist braun, der Knochen heller. 

Aus dem Muschelkalk von Lagiewnik. 

Fig. 3. Diese rechtwinkelig geformte Schuppe ist mit einem starken schrag gerichteten 
Fortsatz versehen. Der Hinterrand scheint weggebrochen und bietet jetzt einen rundlichen Aus-
schnitt dar, 'dessen Beschaffenheit auf eine weggebrochene Erhohung schliessen lasst, die durch 
einen KOrper veranlasst worden sein konnte, auf den die Schuppe gedriickt ward, etwa 
durch ein Crinoideenglied. Diese Schuppe ist 0,005 hoch, und mit dem unbeschmelzten Fortsatz 
erhalt man 0,0085 Lange. Der Schmelz ist weder vollkommen glatt, noch deutlich gestreift; er 
ist dunkler als der Knochen. 

Fig. 1. Diese kleine Schuppe von geschoben vierseitiger Form ist von der Innenseite 
entblosst. Man erhalt an ihr 0,005 Lange und 0,0035 Mille ohne den in ungefahr halber Lange 
auftretenden Zahnfortsati. Der Eindruck zur Aufnahme eines ahnlichen, von der benachbarten 
Schuppe ausgegangenen Fortsatzes ist ebenfalls vorhanden. Die freilich sehr schwachen Einschnitte 
am Hinterrande deuten auf schwache Streifung der beschmelzten Seite, wenigstens nach dieser 
Gegend bin. Die Schuppe ist schwarz von Farbe. 

Fig. 2. Diese, von der Innseite entblosste, langlich vierseitige Schuppe zeigt an der 
einen Seite einen langen Zahn, an der entgegengesetzten die Grube, welche einen ahnlichen 
Fortsatz der benachbarten Schuppen aufnahm. Der Unterrand ist deutlich sageformig eingeschnitten, 
man zahlt ungefahr sechs schwache Zahne. Mit dem Gelenkzahn erhalt man 0,011 Hiihe, ohne 
denselben 0,0075 bei 0,005 Lange. Die Schuppe ist gelblichbraun. 

Aus dem Muschelkalk von Chorzow. 

Fig. 22. Diese Schuppe von hellerer Farbe, erinnert an Fig. 8, doch nur im Allgemeinen. 

Fiir die beiden Diagonalen der rautenfiirmigen Gestalt erhalt man 0,005 und 0,004. Der Schmelz 
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ist gegen die hintere Spitze hin schwach gestreift. Die beiden unbeschmelzten Bander der Vorder-
seite treten deutlich hervor. 

Fig. 23. Eine eigenthumliche Form. Der beschmelzte Theil geht in eine Spitze aus und 
verleiht der Schuppe 0,005 Lange. Der Schmelz ist glatt, cher schwach vertieft als gewolbt 
und dabei braunlich, der Knochen weisslich. Das Gestein, worin diese Schuppe liegt, besteht 
aus einem festen Conglomerat von Crinoideengliedern. 

Fig. 11. Diese mit einem geraden Fortsatz versehene Schuppe geht in drei feine Spitzen 
aus, ohne welche die Schuppe 0,0045 Lange besitzt, die Halle betragt ohne den Fortsatz 0,004, 
mit demselben 0,007. Der schwarzliche Schmelz ist glatt und nur zwischen den feinen Spitzen 
schwach eingedriickt. 

Fig. 20. Eine schon erhaltene Schuppe von der Aussenseite entblosst. lhre Lange be-
tragt 0,0065, die Hobe ohne den zahnartigen Fortsatz 0,0045 und mit demselben 0,0065. Die 
beschmelzte Flache ist schwach eingedriickt und gegen den Hinterrand hin schwach gestreift. 
Der Schmelz ist hellhraun, der Knochen weiss. 

Fig. 21. Eine ahnliche Schuppe, nur etwas kleiner. Sie ist 0,005 lang, ohne den zahn-
artigen Fortsatz 0,004 und mit demselben 0,005 hoch. Der Schmelz ist vie bei der vorigen 
Schuppe, nur gegen die hintere Randgrenze bin schwach gestreift, sonst glatt und kaum dunkler 
als der Knochen. 

Fig. 26. Diese ebenfalls vollstandige, von der Aussenseite entblOsste Schuppe besitzt 
0,006 Lange und 0,0065 Mlle ohne den zahnartigen Fortsatz und 0,0075 mit demselben. Die 
beschmelzte Strecke ist schwach gewolbt und ihre feine Streifung verliert sich gegen die obere 
Grenze bin. Schmelz, und Knochen zeigen dieselbe braune Farbe. 

Fig. 14. Eine vollstandige von aussen entblosste Schuppe von 0,006 Lange und 0,004 
Hobe, deren Schmelz nur in der Gegend der hintern Randgrenze mit einigen Furchen versehen 
ist. Der Schweiz stellt sich etwas braunlicher als der Knochen dar. 

Fig. 15. Diese, von der lnnenseite entblosste Schuppe ist 0,007 lang und 0,0045 hoch. 
Der Hinterrand erscheint durch einige schwache Zahne etwas eingeschnitten. In der ungefahren 
Mitte ist die Schuppe am starksten. 

Fig. 16. Eine vollstandige, von der Aussenseite entblOsste Schuppe von 0,004 Lange 
und 0,0025 Huhe. Gegen den untern Rand bin stellen sich Streifen ein, die mehr nach der 
spitzern Ecke hinziehen. Der Schmelz ist nur ein wenig dunkler als der Knochen. 

Fig. 27. Von der Innenseite entblosst. Mit deco langen schrag gerichteten, nicht voll-
standig fiberlieferten Fortsatz besitzt die Schuppe 0,0055 Lange, ohne denselben 0,003 Hobe. 
Der Zahn, vomit diese Schuppe unter die ihr benachbarte sick einschob, ist gering. 
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Fig. 28. Von aussen entblosst. Mit dem vordern Fortsatz erhiilt man 0,005 Lange und 
fast eben so viel IIiihe, welche ohne denselben 0,0035 misst. Der Gelenkzahn ist fiberaus gering. 
Gegen die hintore Randgrenze hin ist der Schmelz deutlich gestreift, und die Streifen ziehen 
mehr der spitzeren Ecke zu. Schmelz und Knochen zeigen fast dieselbe braunliche Farhe. 

Fig. 29. Ebenfalls von aussen entblosst. Mit dem grossen vordern Fortsatz erhalt man 
0,01 Lange, die Hoke misst ohne die Fortsatze 0,004. Der deutlich entwickelte Gelenkzahn liegt 
weit vorn. Der Schmelz zeigt keine dunkele Farbe, der Knochen ist weisslich. 

Fig. 18. Eine von aussen entblosste Schuppe von 0,0055 Lange und 0,004 Bile. Der 
Ilinterrand ist Burch daran liegende Streifen fein eingeschnitten. Sonst ist der Schmelz glatt und 
die Schuppen iiberhaupt von dunklerem Braun. 

Fig. 19. Eine ebenfalls von aussen entblosste Schuppe mit einem starken, schr5g ge-
richteten Fortsatz, der nicht• vollstandig iiberliefert ist. Mit diesem Fortsatz erhalt man 0,005 Lange, 
ohne denselben 0,004 Hoke. Am Ilinterrand liegen einige deutliche Streifen. Schmelz und Kno-
chen sind fast von demselben dunklern Braun. Diese Schuppe liegt mit der zuvor beschriebenen 
zusammen. 

Fig. 17. Diese von der Innenseite entblosste, braun sich darstellende Schuppe ist 0,006 
lang, mit dem Fortsatz 0,0075 und ohne denselben 0,0055 hoch. Der Gelenkzahn ist deutlich 
entwickelt. Die Ilinterseite ist rechtwinkelig begrenzt. 

Fig. 24. Diese von innen entblosste, weissliche Sehuppe 1st 0,0045 lang und 0,0055 hock 
und geht von der einen hintern Ecke etwas spitzer aus. 

Fig. 25. Diese Schuppe ist von innen entbliisst und weisslich. Sie besitzt 0,009 Lange 
und dieselbe Rohe, ohne die Fortsatze ist sie 0,008 hoch. An der einen Seite erkennt man den 
Gelenkzahn, an der andern den Eindruck zur Aufnahme des. Zahns der nachbarfichen Schuppe. 
Vora ist die Sehuppe stumpfwinkelig, hinten gerade begrenzt. 

Fig. 31. Diese Schuppe ist auch wieder von der Innenseite entblosst. Mit dem Fortsatz 
besitzt sie 0,01 fine, wahrend ihre Lange nur halb so viel misst. An dem untern Ende ist die 
Schuppe schwach concav ausgeschnitten end mit einigen Willstehen versehen, woraus indessen 
nicht geschlossen werden kann, dass sie zu den gleich zu beschreibenden Schuppen mit starken 
Wulsten auf der Oberseite gehiirt, mit denen sie auch in Form nicht fibereinstimmt. Es verdient 
indess bemerkt zu werden, dass in ihrer Nahe eine Schuppe letzterer Art liegt. 

Die nun folgenden Schuppen aus dem Muschelkalk von. Chorzow besitzen sammtlich starke 
Wiilste auf der Aussenseite. 

Fig. 30. Diese, wie es scheint, vollstandige Schuppe ist 0,008 hoch und 0,005 lang. 
Ihre etwas convex begrenzte Oberseite ist, wie in den iibrigen Schuppen der Art, mit einem 
ziemlieh breiten glatten Rand versehen. Sechs stark wulstfiirmige Streifen und an dem einem 
Ende noch ein Rudiment von einem siebenten bedecken diese dunkelbraune ganz beschmelzteSchuppe. 

33 
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Fig. 32. Auch diese Schuppe ist vollstandig. Man erhalt an ihr 0,009 Hobe bei 0,005 
Lange. An dem einen Ende liegt, wie in den meisten dieser Schuppen, ein stumpfer Fortsatz. 

Sie ist mit neun starken wulstformigen Streifen bedeckt, von denen der erste kurz ist und die 
beiden folgenden aus zwei Theilen bestehen. Die Schuppe ist braun und ebenfalls ganz beschmelzt. 

Fig. 33. An dieser Schuppe scheint etwas zu fehlen; es ist 0,006 Mlle vorhanden bei 

0,0045 Lange. Auf diese Holm kommen vier und ein Stiik von einem ffinften wulstformigen 
Streifen. Auch diese Schuppe ist braun und ganz beschmelzt. 

Fig. 36. Eine vollstandige Schuppe von 0,008 Mille und 0,005 Lange. Der Fortsatz an 

dem einen Ende besitzt eine geneigte Lage. Das andere Ende der Schuppe ist gerade begrenzt. 
Drei wulstformige Streifen und an beiden Enden noch ein Stuck von einem ahnlichen Streifen 
bedecken die Aussenseite der braunen, beschmelzten Schuppe. 

Fig. 34. Eine vollstandige, gut erhaltene Schuppe von 0,009 Iliihe und 0,005 Lange. 
Der stumpfe Fortsatz so wie der Randsaum sind deutlich wahrzunehmen. Die Schuppe zahlt 
hint wulstformige Streifen und tiberdie,ss vier, welche eine geneigte Lage gegen diese einnebmen 
und dabei etwas gekriimmt sind. Wo keine Streifen liegen, ist der Schmelz weisslich, die 
Streifen sind etwas dunkler, doch nicht so rothlichbraun wie die andern Schuppen dieser Art. 

Fig. 35. Eine Schuppe von ahnlicher Farbung, doch weniger vollstandig. Es ist 0,007 
Hohe vorhanden, die Lange betragt fast 0,005. Es sind ffinf wulstformige Streifen iiberliefert, 
von denen der erste Behr kurz ist, der dritte aus zwei Stricken besteht und der vierte nicht 
mehr vollstandig ist. 

Diese Schuppen, welche an und fur sich dfinn sind und durch die Wfilste ihrer Aussenseite 
verstarkt werden, fanden sich in Oberschlesien bis jetzt nur zu Chorzow. Eine ahnliche Schuppe 
untersuchte ich such aus dem Muschelkalk von Dombrowa im lionigreich Polen. Schon aus diesem 
beschrankten Vorkommen diirfte sich ergeben, dass sie von einer eigenen Fischgattung herriihren, 
deren Ermittelung jedoch dadurch erschwert wird, dass Chorzow sich auch sonst durch seine 
Mannigfaltigkeit an Muschelkalkfischen auszeichnet. Mir scheint es, als wfirde der Fisch, von 
dem diese Schuppen herriihren, am besten in die Nahe von Tetragonolepis gestellt. 

Unter den ubrigen Schuppen zeichnen sich Fig. 8 und 9 durch ihre rhombische Form, so 
wie durch feine Streifung aus. Nachdem Giebel das von Agassiz nach Schuppen errichtete Genus 
Gyrolepis in Amblypterus und Colobotus aufgelost hat, warden diese Schuppen denen aus der 
ungefahren Gegend fiber der Afterflosse von Amblypterus entsprechen und zunachst an A. ornatus 
(Gieb. Jahrb. f. Min. 1848. S. 152. T. 2. F. 8. 9), dann aber auch an jene Schuppen erinnern)
welche Agassiz (II. T. 19. F. 10. 11) als Gyrolepis tenuistriatus aufrtihrt, mit dem Giebel, unter 
Zuziehung des G. maximus, die Species Amblypterus decipiens errichtet. Vielleicht gehoren hieher 
such die Schuppen Fig. 2. 13. 22. 26, wahrend die meisten fibrigen zu denen gehOren warden, 
die unter Gyrolepis Albertii Ag. oder Colobotus varius Gieb. begriffen werden, womit indess kaum 
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mehr gesagt ist, als dass es Schuppen von Ganoiden sind, was schon aus der Aehnlichkeit mit 
dem noch in den Flassen Nordatnerikas lebenden Lepidosteus hervorgeht. Nachdem es sich her-
ausgestellt, dass in L. spatula die Schuppen ohne Gelenkzahn urid in L. osseus mit einem solchen 
Zahn zusammenliegen, ware es moglich, dass auch bei den sonst einander ahnlichen Schuppen 
aus dem Muschelkalk die Gegenwart oder der Mangel dieses Zahns eine Verschiedenheit der 
Species anzeigte. Vergleicht man diese Schuppen mit denen des Lepidosteus, so findet man, 
dass die Schuppe ohne Gelenkzahn Fig. 5. 10. 11. 14 — 16. 28 linke Seitenschuppen aus der un-
gefahren Hohenmitte, Fig. 6 eine mehr nach dem Rucken hin liegende Schuppe von vielleicht der-
selben Species wie Fig. 5 darstellen; Fig. 29 ist eine linke Schuppe aus der Gegend mehr nach 
dem Bauche hin, doch keine eigentliche Bauchschuppe, und sic besitzt wie die linken Schuppen 
Fig. 17 und 25 und die rechten Fig. 20. 21 und 26 einen Gelenkzahn ; in Grosse warden sie am 
besten zu Fig. 17 und 20 passen. Es ware moglich, dass die Seitenschuppe Fig. 21 und eine 
mehr nach dem Bauch hin gelegene Schuppe Fig. 27 von einer andern Species herriihrten. 

Wirbel. 

Ms ein Zeichen, woran man die Fischwirbel vom Saurierwirbel zu unterscheiden im 
Stande ware, wird angenommen, dass der Korper des erstern im Mittelpunkt von einem Loch 
durchbohrt sich darstelle. Aus der obersten Schichte des schlesischen Muschelkalks von Larischhof 
riihren zwei Wirbel, Taf. 29 F. 55 u. 56 her, woran dieses Kennzeichen vorhanden ist; das Cen-
trum der in natiirlicher GrOsse abgebildeten Wirbelkorper ist nicht erst durch Beschadigung von 
einem feinen Loche durchbohrt, sondern war es urspriinglich. Gleichwohl halte ich es noch 
keineswegs fiir entschieden, dass diese beiden Wirbel von Fischen herriihren. Der Wirbel Fig. 55 
besitzt ganz die Form eines Sauruswirbels. Beide Gelenkflachen sind stark concav, der Korper 
ist nur 0,0145 lang, an den Gelenkflachen 0,025 hoch und breit und ist kaum eingezogen, oben 
ist er am plattesten und mit einer Gelenkgegend zur Aufnahme des nicht iiberlieferten obern 
Bogens versehen, welche aus einer nicht sehr starken Grube zu beiden Seiten der in der Mitte 
schwach eingezogenen Flache, die das Ruckenmark trug, besteht. Auf die obere Hohenhalfte 
des Korpers kommt zu beiden Seiten eine schwache, den Hinterrand nicht erreichende Erhohung, 
welche den Querfortsatz vertritt und die Breite des Korpers nur auf 0,028 steigert. Ein Theil 
dieses Querfortsatzes kam ohne Zweifel noch auf den obern Bogen. 

Der andere Wirbel Fig. 26 ist stark beschadigt. Die starkere Concavitat nimmt eigentlich 
nur die mittlern zwei Viertel der Gelenkflache ein, und ist daher mit einem breiten Rand um-
geben. An der einen Gelenkflache besass der Korper 0,04 Hohe und 0,038 Breite, die andere 

Gelenkflache scheint aberhaupt kleiner gewesen zu sein. Die Lange des Korpers betragt in der 
breitern Gegend 0,025, in der schmalern 0,019. Dieser Wirbel scheint dem Hals angehort 

zu haben. 
33



— 254 

Crustaceen. 

Die aus dem Muschelkalk Oberschlesiens vorliegenden Crustaceen sind sammtlieh fang-, 
sehwanzige Decapoden , und es ist auffallend , dass ihr Vorkommen auf Bohm's Steinbruch bei 

Tarnowitz beschrankt sich zeigt, dessen Gestein eine bate gelbliche Farbung, dichte , derbe 

Beschaffenheit , kleinmuscheligen Bruch und eine fiir Muschelkalk etwas geringe Harte besitzt. 

Es hat sonach den Ansehein als wenn die Krebse auf eine eigene Schichte beschrankt waren. 

Dass das Gestein, worin sie vorkommen , wirklich Muschelkalk ist, ergiebt sich aus der Gegen-

wart von Pemphix Sueuri, die um so erwiinschter war, da die Beschaffenheit der andern Krebse 

wohl Veranlassung hatte geben kOnnen , diess in Zweifel zu ziehen, und daran zu denken , ob 

das Gestein nicht einer jiingern Formation angehore; denn diese andern Krebse, in vier oder fiinf 

Species zweier Genera bestehend , neigen mehr zu Glyphea hin wovon sie jedoch generisch zu 
trennen sind. 

Pemphix Sueuri. Myr. 

Die Mentzel'sche Sammlung bot elf Exemplare dieses fiir Muschelkalk so sehr bezeich-
nenden, von mir bereits ausfiihrlich abgehandelten Krebses dar (Neue Gattungen fossiler Krebse etc. 
S. 3). Die in Oberschlesien gefundenen Exemplare stimmen vollkommen wit denen iiberein, 
welche ich aus verschiedenen andern Gegenden untersucht habe. Ich hielt es daher such fur 
irberflfissig, sie abzubilden. Sie halters mehr mittlere Grosse ein, oder sind noch kleiner. Eins 
ist noch kleiner als das in meinem Werkchen fiber ',Nene Gattungen fossiler Krebsea Taf. 4. 
F. 36 abgebildete. Vom Cephalothorax war die Lange nicht genau zu nehmen , seine Breite be-
trug 0,009; vom Schwanz ist ein grosses Stack iiberliefert. Die meisten Exemplare sind nicht 
ganz so gross, als die in besagtem Werk Taf. 2. F. 8 —12 abgebildeten, einige darunter enthalten 
noch Theile vom Schwanze , auch fand sich ein vereinzeltes Schwanzfragment vor. Ein anderer 
von neben entblosster Cephalothorax halt die Grosse von Taf. 4. F. 36 ein; die Schale eines ahn-
lichen Cephalothoraxes hat durch Zersetzung ein fein punktirtes Ansehen angenommen , so class 
man glauben sollte, der Krebs gehore einem andern Genus an, was indess der Fall nicht 1st. 
Es kommt ferner ein Cephalothorax in Grosse und riicksichtlich der Antennen auf Taf. 2. F. 12 
heraus nur dass die ebenfalls gerade gerichteten Antennen mehr von einander abstehen. 

Die Schale dieser Krebse ist gewohnlich schmutzig blaulich weiss and der Steinkern 
darunter ocherfarbig. 

Diese Species waltet in Betreff der Haufigkeit fiber die andern Krebse in diesem Gestein vor. 

Lissocardia Silesiaca. Myr. 

Vom Cephalothorax der von mir Lissocardia Silesiaca benannten Species (Jahrb. f. 
1847. S. 575), den ich Taf. 32. F. 38. 39. a von oben und b von neben abgebildet habe, ist der 
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hintere Theil seitlich etwas eingedrilekt, der vordere um so besser erhalten, woraus man die 
Vermuthung schopfen kiinnte, dass der hintere Theil aus zarterer, weicherer Schale bestanden 
babe. In der Riickenlinie misst die Lange des Cephalothoraxes 0,016, fiir die Totalhinge erhalt 
man 0,019, die Mlle ergiebt 0,008 und die Breite im vordern durch Druck nicht gelittenen Theil 
0,005. Solite der Cephalothorax vorn in der Mitte spitz ausgegangen sein, so ward dadurch die 
Lange doch nur wenig vergrossert. Der vordere Theil ist in der Riickenlinie nicht ganz 0,008 
lang, er rundet sich von vorn nach unten und hinten stumpf zu, eine schwache Einbiegung bil-
dend, die vor einem deutlich ausgedriickten randlichen Theile liegt. Die Mittellinie dieses vor-
dern Theils des Cephalothoraxes besteht in einem stumpfen Gerath, der Anlage zum Warzigen 
oder Kornigen zeigt, und zu dessen beiden Seiten zwei knotige Lfingserhabenheiten auftreten, 
von denen die dem Rilcken zunachst liegende vorn karzer ist, hinten aber sich nach der hintern 
Spitze des vordern Theils des Cephalothoraxes zieht , die andere scheint vorn gabelformig aus-
zugehen. Gegen den Rand bin oder vielmehr in der aussern untern Ecke liegt eine schwache, 
glatte, unregelmassig ovale Erhebung, und zwischen ihr und den knotigen Langserhabenheiten 
bemerkt man nur wenige ,Knotchen, gegen den Hinterrand aber liegt eine schwache Erhebung, 
welehe sich der Starke und Form, womit sie in Glyphea auftritt, nicht vergleichen lasst. 

Der mittlere Haupttheil des Cephalothoraxes, vom hinteren nur durch eine feine Linie 
getrennt, ergiebt selbst in der Riickenlinie nur die balbe Lange des doch im Ganzen kurzen 
vordern Haupttheils, wahrend in alien von mir beobachteten Glypheen diese Lange der des vor-
dern Haupttheils entweder entspricht oder ihr doch nahe kommt. Diese Abweichung ist den 
verschiedenen Species eigen und unterseheidet sie auch von dem andern damit vorkommenden 
Genus. Wo der mittlere Theil die vordere Querfurche begrenzt, ist er aufgetrieben, was schwa-
cher nach der Mittellinie bin, als nach aussen oder unten wahrgenommen wird, wo er bis zur 
randlichen Region einen starken Wulst mit knotiger Einfassung darstellt, der an seinem aussern 
Ende nach vorn sich zuspitzt. Zwischen diesem Wulste der randlichen Region mad dem bintern 
Haupttheil des Cephalothoraxes liegt noch eine kleine scharf begrenzte querovale Erhabenheit; im 
Uebrigen ist der mittlere Haupttheil so gut wie glatt. 

Der hintere Haupttheil des Cephalothoraxes bietet nichts Bemerkenswerthes dar, er scheint 
glatt gewesen zu sein bis auf einige Knotchen, welche man glaubt in der Mahe des Wickens 
gegen den mittlern Haupttheil hin wahrzunehmen. In der Gegend der kleinen querovalen Er-
habenheit des mittlern Haupttheils zeigt er eM Paar schwache Einschnitte, worauf der Rand zwar 
schwach aber doch scharf aufgetrieben erscheint, was sich, wie die Andeutung zum Knotigen 
gegen den Racken hin bald verliert. Der Einschnitt zur Aufnahme des Cephalothoraxes ist ziem-
lich stark und, wie der Rand des hintern Haupttheils iiberhaupt, leistenformig eingefasst. 

Dicbt hei dieser Versteinerung liegt quer das erste, zweite und dritte Segment vom Ab-
domen noch miteinander vereinigt unter Bildung einer ziemlich starken Kriimmung. Es ist nicht 
zu bezweifeln, dass dieser Theil von demselben Thier herrahrt. Das erste Glied, im Riicken 
0,003 lang, besitzt eine starke, breite Querfurche, deren Hinterrand scharfer slob darstellt und 
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nach aussen mit einem Paar Knotchen besetzt ist. Dieses Segment verlangert sich etwas hinter-
warts und nach aussen, wobei es mehr auf die Breite der dahinter folgenden Segmente heraus-
kommt, es behauptet gleichwohl die den Segmenten dieses Krebses ilberhaupt zustehende Ein-
fachheit. Das zweite Segment ist 0,005 lang, schon gerundet und an den Nebenseiten mit einem 
deutlich vortretenden hewarzten Rand versehen, wodurch die Breite des Segments der Lange 
gleichkommt. Das Segment besitzt nur noch am vordern convexen Ende eine Querfurche und ist 
sonst glatt, daher sehr einfach, was auch von den seitlichen Fortsiitzen gilt. 

Das dritte Segment ist beschaffen wie das zweite, nur dass die scharfen Nebenrander 
nicht bewarzt sind; es scheint dabei ein wenig !anger, aber nicht breiter gewesen zu sein. 

In der Nahe des Cephalothoraxes liegen auch Ueberreste von Fussen, die jedoch so un-
bedeutend sind, dass ich sie der Beachtung nicht werth gehalten habe. 

Die Ueberreste von diesem Krebs bestehen meist nur in Steinkern von der Farbe des 
Gesteins. Hie und da erkennt man noch Spuren von der Schale durch ihre weissliche, etwas 
ins Rothliche ziehende Farbung; die Schale musste sehr &inn gewesen sein. 

Fig. 35 stellt den Abdruck der rechten Halite eines Cephalothoraxes von derselben Spe-
cies dar; die Form im Allgemeinen, sowie die Einzelnheiten bestatigen diess. Die Totallange 
dieses Cephalothoraxes mass 0,0165, die Hohe 0,008. Auch bei diesem Exemplar war, wie bei 
dem zuvorbeschriebenen, der hintere Theil des Cephalothoraxes eingedriickt. Vorn scheint er in 
eine kleine schwache Spitze ausgegangen zu sein; von der kleinen querovalen Erhabenheit des 
mittlern Ilaupttheils wird wenig wahrgenommen, sie war gleichwohl vorhanden. In der Nahe 
des Cephalothoraxes liegen Ueberreste von einem ziemlich langen Paar Fiisse, Ober das sich 
mehr nicht anfiihren lasst. 

Die typische Uebereinstimmung des Fig. 34 abgehildeten vordern Stacks von einem Ce-
phalothorax mit den zuvor beschriebenen Exemplaren macht es sehr wahrscheinlich, dass auch 
dieses demselben Genus angehort. Zweifelhaft dagegen bleibt es, ob die Species dieselbe war, 
woriiber vollstandigere Exemplare zu entscheiden haben. Dieser Cephalothorax war etwas grosser 
und es war daran die kleine querovale Erhabenheit des mittlern Haupttheils nur schwach an-
0.0edeutet. 

Der Abdruck Fig. 37 von der linken Seite eines Cephalothoraxes verrath einen Krebs 
von der Grosse wie der zuvor erwahnte, der auch demselben Genus angehiirt haben wfirde. 
Mit dem Randtheil ist der vordere Haupttheil grosstentheils weggebrochen. Fur die Lange der 
beiden hintern Haupttheile erhalt man, bei 0,0105 Halle, in der Rfickenlinie kaum mehr als 0,008, 
was nicht mehr ware, als im Krebs Fig. 38, der uberhaupt kleiner oder doch weit weniger hoch 
war. Es fallt ferner auf, dass die Furchen, welche die Haupttheile trennen, weniger schrag 
hinterwarts laufen, was eine nothwendige Folge der gr6ssern Hobe ist, dann aber auch, dass 
die Lange des hintern Haupttheils in der Riickenlinie weniger als die des mittlern Haupttheils be-
tragt, was allerdings eine Eigenthiimlichkeit ware. 
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Die in der Nahe dieses Cephalothoraxes liegenden Fussfiberreste bieten zunachst ein 
0,006 langes und 0,0025 breites , am Ende zugespitztes und dabei schwach gekrfinuntes Glied 
dar, woran ein langeres sitzt, dessen Grenzen sich nicht genau angeben lassen. Zwischen diesem 
Glied und dem Cephalothorax bemerkt man ein Stuck vom feinen borstenartigen Fuhlfaden einer 
Antenne. 

Lissocardia magna. Myr. 

Der Fig. 36 abgebildete Cephalothorax mit Antennen und Fussgliedern gehort entscbieden 
einer andern Species dieses Genus an, welche ich Lissocardia magna nannte (Jahrb. 1. Min. 1847. 
S. 575). Es ist zu bedauern, dass durch Entfernung des hinteren Endes des Cephalothoraxes 
sich dessen Beschreibung nicht vollstandig geben lasst; die Gegend des Einscbnitts zur Aufnahme 
des Abdomens ist nosh zum Theil erhalten. Mit der kleinen Spitze, in die der Cephalothorax 
vorn ausgeht , erhalt man in der Rfickenlinie 0,032 Lange, ohne diese Spitze 0,03. Die grosste 
HOhe des Cephalothoraxes, in die Gegend des hintern Endes des vordern Haupttheils fallend, 
betragt 0,018; dahinter verringert sich schon wieder die Hobe. Fur die Breite erhalt man am 
hintern Bruchende kaum mehr als 0,006. Diese geringe Breite kann nur eine Folge des Drucks 
sein , dem das Gehause unterlegen. Der vordere Haupttheil des Cephalothoraxes bietet dieselben 
Theile dar, welche an Lissocardia Silesiaca vorgefunden werden. Von den beiden Langserhaben-
heiten an den Nebenseiten ist die zunachst der Mittellinie liegende 'anger als die andere auch 
ist die schwache unregelmassige Region in der Mlle des untern oder aussern Endes vorhanden. 
Der mittlere Haupttheil besitzt ebenfalls Aehnlichkeit, doch fand ich die querovale Erhabenheit 
gegen das untere oder aussere Ende hin , welche in Fig. 38 so deutlich auftritt und auch den 
andern Exemplaren zusteht , nicht vor. Der Vorderrand des mittlern Haupttheils ist auch hier 
aufgetrieben und knotig. Die aussere Region, welche die drei Haupttheile zugleich berfihrt, war 
vorhanden, es lasst sich von ihr indess nichts Naheres angeben, da sie mit Fussgliedern zusammen-
liegt. Vom einfachen hintern Haupttheil ist nichts anzuffihren. 

An der Spitze des Cephalothoraxes liegen ein Paar Filhlfaden von Antennen, wovon 
0,022 Lange itherliefert ist, was indess des kurzgliedrigen Fadens von 0,001 Starke ganze Lange 
nicht war. 

Weiter hinten von diesen Falfaden erkennt man Fussreste. An einem dem Cephalothorax 
zugekehrten kurzen Glied von 0,006 Lange, liegt ein Glied, das mindestens 0,027 lang war. 

Auf der andern Seite des Cephalothoraxes erkennt man Ueberreste vom ersten Segment 

des Abdomens, woran eine starke Querfurche auffallt. Von der Schale, welche sich durch weiss-
liche Farbung bemerkbar macht , ist nur hie und da etwas erhalten; der Steinkern ist hell 
ocherfarbig. 

Sammy De Grave
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Myrtonius serratus. Myr. 

Den Fig. 40 abgebildeten, von Lissocardia wie von Glyphea verschiedenen Cephalothorax 
hatte ich anfangs unter Brachygaster serrata (Jahrb. 1. Min. 1847. S. 575) begriffen. Es stellte 
sich jedoch bald heraus, class der Name Brachygaster bereits im Jahr 1817 von Leach durch 
Bezeichnung eines Hyrnenopteren-Genus verbraucht war, wodurch ich mich genothigt sah, die 
Benennung aufzugeben und tidal. den Namen Myrtonius serratus zu wahlen. In der Riickenlinie 

dieses gut aberlieferten Cephalothoraxes erhalt man 0,016 Lange, die Totallange misst 0,017, die 

in die ungefiihre Langsmitte fallende Ilohe 0,005 und die Breite fast noch einmal so viel, ohne 
dass man sagen konnte, dass sie durch Druck vergrassert worden ware. Der Cephalothorax ist 
daher auffallend Breit. 

Der vordere Haupttheil ist 0,005 lang und misst daher kaum ein Drittel von der Lunge 
des Cephalothoraxes, diese Kiirze wird bei keinem der mit ihm vorkommenden Krebse und eben 
so wenig in Glyphea angetroffen. Das vordere Ende ist dabei sehr stumpf und an dem fast ge-
raden Vorderrand scheinen zu beiden Seiten zwei freilich schwache Einschnitte zu liegen. Audi 
ist der vordere Haupttheil his auf eine knotige Langserhabenheit glatt, welche, mehr nach unten 

oder aussen liegend, die schwach gewolbte untere Ecke vom iibrigen Haupttheil trennt. Der 
Hinterrand dieses Haupttheils war auf jeder Seite zwei oder dreimal schwach eingekerbt. 

Die Furche, welche den mittlern Haupttheil vom hintern trennt, ist deutlicher als in 
Lissocardia, auch fiihrt der mittlere Haupttheil weiter zurack und gleicht mehr dem in den Gly-

plieen. Die Mitte des Haupttheils ist beschadigt und daher nicht deutlich zu erkennen. Der 
Vorderrand war weniger aufgetrieben, auch glatter als in Lissocardia. Nach aussen liegt eine 
eckige Erhabenheit, vom iibrigen mittlern Haupttheil durch eine Querfurche getrennt; in einiger 
Entfernung dahinter glaubt man eine ahnliche, aber schwachere Querfurche zu erkennen. Es ist 
daher auch der mittlere Ilaupttheil dieses Krebses ganz verschieden von dem in Lissocardia und 
dabei einfacher als in Glyphea. Der iiussere Randtheil, welcher die drei Ilaupttheile beriihrt, ist 
schmal und lang. 

Der ziemlich lange hintere Haupttheil ist sehr einfach beschaffen. Ueber dem Rand des 

zur Aufnahme des Abdomens bestimmten Einschnitts liegt in der Mitte eine nach aussen sich er-
weiternde Furche, welche indess bald in die Furche der Randeinfassung iibergeht. 

Der Cephalothorax ist mit feinen Griihehen dicht besaet, bei deren weiterer Verfolgung 
man sich fiberzeugt, dass sie durch Beschadigung der fein bewarzten Schale entstanden sind; am 
glattesten ist der vordere Haupttheil. Die Farbe der Versteinerung kommt auf die des Ge-
steins heraus. 

Von dieser Species fand sich der weniger gut erhaltene Cephalothorax eines zweiten, 
etwas grOssern Exemplars, der geniigte, urn meine Angaben zu bestatigen. Der vordere Theil 
dieses andern Exemplars wird durch Fussaberreste verdeckt, aus denen jedoch nichts mit Be-
stimmtheit zu entnehmen war. Die weissliche Schale zieht sich hie und da etwas ins Braunliche 
oder Blauliche. 

Sammy De Grave
Highlight
Myrtonius serratus. 



— 259 — 

Aphthartus ornatus. Myr. 

Auch der Taf. 32. Fig. 41 abgebildete Cephalothorax berechtigt durch die Abweichungen, 
welche er von den zuvor bekannten darbietet, zur Annahme eines eigenen Genus, des ich in 
vorliegender Species Aphthartus ornatus nannte (Jahrb. f. Min. 1847. S. 575). Vom Myrtonius, 
mit dem er noch die meiste Aehnlichkeit zu besitzen scheint, weicht er namentlich dadurch ab, 
dass der vordere Haupttheil auffallend 'anger und vorn so wie neben anders begrenzt erscheint. 
Die nach aussen liegende knotige Langskante hat er mit letzterem Genus gemein, doch ist der 
zwischen ihr und der Rfickenlinie liegende Raum nicht glatt. In diesem Raume- liegen zwei nicht 
sehr starke Liingserhabenheiten, welche hinterwarts sich einander nahern, und iiberdiess war die 
Rfickenlinie leistenartig erhaben. Vorn ging in der Mitte der Cephalothorax in eine kurze Spitze 
aus, an deren Basis ein schwacher Eindruck liegt, der ebene Vorderrand ist bei seinem Verlauf 
nach ausscn nur schwach hinterwarts geneigt und leistenartig eingefasst, ohne an der aussern 
Ecke eine Erhabenheit darzubieten. Der Hinterrand des vordern Haupttheils hesitzt die aufgetriebene 
Region nicht, welche Glyphea auszeichnet. Von Lissocardia ist er schon dadurch wesentlich ver-
schieden, dass der vordere Haupttheil im Vergleich zum fibrigen Cephalothorax kiirzer ist, und 
dass gegen den Aussenrand hin die knotige Langsleiste liegt, von der in Lissocardia, deren vor-
derer Haupttheil iiberdies anders geformt ist, nichts wahrgenommen wird. 

Der mittlere Haupttheil zieht in der Mitte kaum weiter zurfick als in Lissocardia und 
Myrtonius. Die Furche, welche ihn vom hintern Haupttheil trennt, ist starker; ihr parallel zieht 
eine zweite Furche, wodurch ein schmales Band gebildet wird, welches an Glyphea erinnert. 
Die in Lissocardia mehr nach aussen liegende querovale Erhabenheit fehlt ganzlich; dafar ist die 
aussere Gegend des mittlern Haupttheils im Ganzen starker aufgetrieben und verlangert sich etwas 
nach innen, doch ohne einen aufgetriebenen knotigen Vorderrand zu veranlassen. Der die drei 
Haupitheile beriihrende Randtheil stimmt ebenfalls mit dem in den andern Krebsen aus demselben 
Gebilde nicht iiberein. Die Regionen, welche der mittlere Haupttheil sonst darbietet, sind so 
schwach, dass sie keine genaue Auseinandersetzung zulassen. Der hintere Haupttheil enthalt 
nichts Bemerkenswerthes, er ist kiirzer als in Myrtonius, scheint schwach bewarzt gewesen zu 
sein, die theilweise fiberlieferte Schale von weisslicher Farbe bietet nur schwache Grulachen, der 
Steinkern dagegen Andeutungen dar, woraus man schliessen mochte, dass die Schale bewarzt 
gewesen. 

In der Rfickenmitte ist der Cephalothorax ohne die am vordern Ende liegende kurze 
Spitze 0,0245 lang, die Totallange ebenfalls ohne diese Spitze betriigt 0,0275. Durch Druck ist 
der Cephalothorax etwas verschoben, wodurch noch etwas von der linken Halfte sichtbar wird. 
Man erkennt dcutlich, dass die grosste Holm in die hintere Langenhalfte fiel, was Lissocardia 
nicht zusagen wiirde, und filr die Hiihe erhalt man bei dem jetzigen Zustand der Versteinerung 
0,0115. Der hintere Theil des Cephalothoraxes ist gegen den Rticken hin etwas beschadigt. 

34 
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Von diesen Krebsen aus dem Musehelkalk Oberschlesiens ist das Genus Lithogaster aus 
dem schwibischen Muschelkalk ( Palaeontographica I. S. 137. T. 29. F. 20. 21) schon durch die 
grosse A ehnlickeit verschieden, welche der mittlere Haupttheil in Ietzrerem Genus mit Pem-
phix besitzt. 

Echinodermen. 

Crinoideen. 

Von Crinoideen war aus dem Muschelkalke lange und immer nur eine Species heknnnt, 

der Enerinus lihifortnis , bei (lessen ausgedehnter Verbreitung, besonders aber der Menge in der 
er gefunden wurde, allerdings Grund zur Vermuthung vorhanden war, dass kaum noch eine 

andere Crinoideenspecies sigh werde in seiner Gesellschaft auffinden lassen. Goldfuss (Petrel. I. 
8. 176: T. 53. F. 6) war einer der ersten, dem es nachzuweisen gelang, dass es sich anders ver-
hake. Er zeigte, dass zu Riidersdorf bei Berlin der Muschelkalk Stielglieder von pentagonaler 
Form fiihre , Wodurch er bewogen ward, sic unter dem Na men Pentacrinites dubius zu heschreiben. 
Es gelang auch Quenstedt (1835), so wie Bronn 837) nachzuweisen, dass der Muschelkalk 
noch andere Crinoideenspecies beherberge , freilich nur vom Genus Enerinus, das den Vorzug 
nicht aufgeben zu wollen schien , ein ausschliessliches Recht auf den Muschelkalk zu haben. 

In dieselbe Zeit fallen meine Untersuchungen fiber den interessanten Isocrinus aus der 
Oolithformation. Ich fand, dass aus der Form der Stielglieder sich das Genus nicht mit Sicherheit 
erkennen . lasse , was mich veranlasste, die Untersuchungen von Quenstedt und Bronn wieder auf-
zunehmen und genauer zu verfolgen. (Mus. Senckenb. 11. S. 260.) Ich fand dabei bestatigt, dass 
'wetter die ffinfblattrige Zeichnung auf den Gelenkflachen runder Stielglieder, noch die fiinfkantige 
Form der Siiule oder ihrer Glieder detn Genus Pentacrinus aussehliesslich angeboten, dass es 
t'ieltneht• *deb andere Genera giebt, deren Saute die ehengenannten Charaktere besitzt und gleich-
Wohl a nett Ketch tr3gt, der die auffallendsten Abweichungen von Pentacrinus darbietet. Ich 
zeigte ferner, dass die von Quenstedt und Bronn beschriebenen Kelche zweien Species eines 
Genus angehoren , das dem Enerinus vvohl verwandt , VOri ibm aber verschieden 1st, und zwar 
hauptsachlich dadureh , dass, wahrend Encrinus nor paarige Arme besitzt, das neue von mir 
Chelocrinus genannte Genus Arme, nur aus zwei iibereinanderliegenden Gliedern bestehend , dar_ 
bietet, auf denen paarige Hfinde sitzen, die den Armen von Encrinus iihnlich sind. Dieser Grund 
der Trennung erhiilt jetzt erst voile Gultigkeit, we ich nachzuweisen im Stande bin, dass es 
wirklich eine zweite Species des wahren Genus Encrinus giebt. 

ber von Bronn (Jahrb. F. Min. 1831. S. 32. Fig. 2) unter Encrinus pentactinus beschriebene 
Ketch aus einem sandstein-ahnlichen Kalke des Falkenkrugs bei Detmold , wird von mir tinter 
Chelocrinus pentactinus begriffen. Der auf die von mir angegebene Weise zusammengesetzte 
Ketch wird von einem Stiel aus niedrigen , gerundet ffinfeckigen Gliedern getragen, an denen hie 
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Pad da nuiristiindige Hiilfsarrne sitzen. Quenstedt's Encrinus Schlotheimi (Wiegm. Arch. 1835. H. 
223, T. 4, F. 1) aus dem Muschelkalk des Heinherges bei Gottigen wurde von mir mit dean 

Namen Chelocrinus Schlotheimi bezeiehnet. Er besteht in einem Ketch, der sich von dem der 
vorigen Species hauptsiichlich darin unterscheidet, dass von den vier Handen, welche mitteist 
eines Paars zweigliedriger Arme auf dem Schulterglied sitzen, die eine Hand ebenfalls our atm 
einem Paar ilbereinanderliegender Glieder besteht, auf denen ein Fingerpaar von der Beschaffeu-
heit der Obrigen sitzt. Da hierin nur eine Wiederholung des dem Genus Chelocrinus zu 
Grund liegenden Typus sich zu erkennen giebt, die zudem nur bei fiinf der Hande sich vorfindet, 
so hatte ich keine Veranlassung, diese Form zu einem eigenen Genus zu erheben. Selbst der 
runde Stiel, der mit den Abweichungen im Kelche von Chelocrinus pentactinus verbunden ist, 
konnte mich nicht dazu bestimmen; ich sah darin vielmehr eine Andeutung daftir, dass die Form des 
Stiels fiir's Genus nicht entscheidet and dass bei einem und demselben Genus runde und fiinf-
kantige Stiele vorkommen konnen. Pentacrinus subteres und Rhodocrinus echinatus beweisen 
sogar, dass in ciner und derselben Species die Stielglieder theils drehrund, theils fiinfkantig, oder 
doch wenigstens mit deutlicher Anlage zum Fiinfkantigen auftreten. Diese Ergebnisse finders 
jedoch keine Anwendung auf die von Bronn und Quenstedt beschriebenen Formen, die sich 
nach dem Kelch bestimmen lassen. 

Bronn hringt nunmehr (Geschichte der Natur HI. S. 174) die betrachteten Formen in das 
}Lauptgenus Encrinus, und zwar den Encrinus liliiformis in das Untergenus Eucrinus, den Encrinus 
Schlotbeimi Quenst. in das Untergenus Chelocrinus und seinen Encrinus pentactinus in ein drittes, 
von ihm Chelencrinus genanntes Uutergenus. Dieser Vertheilung kann ich schon aus dem Grund 
nicht beipflichten, weil die beiden letzten Formen offenbar nach 5hnlichern Typus gebildet und 
welt mehr von Encrinus als tarter einander verschieden sind. 

Quenstedt (a. a. 0. T. 4. F. 2) macht noch ein fast 6" langes Bruchstfick von einem mit 
vielen Iliilfsarmen versehenen Stiel von Pentacrinus dubius Goldf. aus dem Muschelkalk von 

Waltershausen in Thuringen unter der Benennung Encrinites dubius bekannt, da er der Ansicht 
ist, dass die pentagonalen Stielglieder aus dem Muschelkalk von wirklichen Encriniten herriihren. 

Diese Species fuhrt Bronn (a. a. 0.) als Encrinus im Subgenus Chelocrinus auf. 

Eine andere Species aus dem Muschelkalk wurde von L. v. Buch mit dem Namen En-

crinus gracilis (Berliner Monatsbericht 1845. S. 27) bezeichnet. Auch diese Species gehOrt nicht 

zu Encrinus, vielmehr zu einem eigenen Genus, dessen Errichtung selbst durch die Heftigkeit, 

mit der L. v. Buch dagegen kampft, nicht erschfittert wird. Ich werde auf theses Genus naher 

zurfickkommen. 

Stielglieder, wie sie Minster als Pentacrinus propinquus von St. Cassian auffiihrt, seheint, 

so welt Aehnlichkeit zu Folgerungen berechtigt, der Muschelkalk wirklich zu umschliessen; ich 

werde aus Oberschlesien ein Stielglied bescbreiben, das grosse Aehnlichkeit damit besitzt. Auch 

vermuthet Bronn hierunter (Jahrh. f. Min. 1847. S. 91. Note --ti-) die Versteinerung, welche 

Catullo (Nuovi Annali delle scienze naturali di Bologna. 1846. Febr. S. 79) aus dem Muschelkalk 
34' 
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der Vicentinischen Alpen als Pentacrinites basaltiformis Mil. aufftihrt. Catullo legt nun noch dem 
Muschelkalk der Vicentinischen Alpen, ausser dem charakteristischen Encrinus liliiformis, den 
Pentacrinitis scalaris Goldf. und P. subteres Waist. bei, zwei Species, die der Oolithformation 
zustehen und im achten Muschelkalk wohl nicht vorkommen werden; ferner ein Crinoidee unter 
der Benennung Teu•acrinites Recoarensis, welchen Bronn geneigt ist, fiir die Monstrositat eines 
andern Genus zu halten; so wie Rhodocrinites verus Mil., eine Species der Uebergangsgebilde, 
deren Existenz im Muschelkalk bezweifelt werden darf, und Cyathocrinites rugosus Mil., der ftir 
den Muschelkalk ebenso zweifelhaft sein wird. 

Fir den eigentlichen Muschelkalk oder die Trias iiberhaupt liegen sonst keine Angaben 

fiber Crinoideen vor, wohl aber fur das Gebilde von St. Cessian. Ich gedenke dieser nicht aus-
weil sie keine weitere Beziehung zu den Trias-Crinoideen haben. 

Ffir den Muschelkalk Oberschlesiens ware noch besonders hervorzuheben, dass bereits 
Pusch (Polens Palaontologie 1837. S. 7) anfuhrt, dass dieser, so wie der Muschelkalk von Siid-
West-Polen, Stielglieder von Encrinus liliiformis, seltner von Pentacrinites vulgaris, und dass er 
zwischen Lipowiec und Zarki im Krakau'schen Apiocrinites rotundus Mil. liefere. Im Muschel-
kalk bei den DOrfern Prawenczyn, Wascowice und Matojadlo unweit Kunew soil der Muschel-
kalk eine Menge runde Stielglieder darbieten, welche auf den Gelenkflachen einen ffinfblattrigen 
Nahrungskanal zeigen, umgeben von zwei concentrischen Kreisen, die durch radiale Furchen 
blumenblattartig, abgetheilt sind. Pusch findet darin Aehnlichkeit mit Cyathocrinites planus Mil., 
beide dem Uebergangsgebirge angehorig, und er halt es fiir wahrscheinlich, dass verwandte Arten 
der Muschelkalk beherberge, was wohl der Bestatigung bedfirfen wird. Aus Oberschlesien kenne 
ich nichts Aehnliches. 

Nach dieser Betrachtung der aus dem Muschelkalk uberhaupt bekannten Crinoideen wende 
ich mich numnehr zur Darlegung der von mir aus dem Muschelkalk Oberschlesiens untersuchten 
Reste dieser merkwfirdigen Geschopfe, und beginne mit 

Encrinus aculeatus. Myr. 
aus dem Sohlengestein der Friedrichsgrube bei Tarnowitz. 

Der Errichtung dieser neuen, von mir Encrinus aculeatus benannten Species (Jalrb. f. 
Min. 1847. S. 576) liegt die Taf. 32. F. 1 abgebildete fast vollstandige Krone aus genannter 
Fundgrube zu Grund. An ihrer Lange scheint wenig zu fehlen, es ist 0,028 iiberliefert, und in 
der Gegend wo die Arme aufsitzen besitzt die Krone 0,009 Starke. Die geschlossene Krone von 
Encrinus liliiformis verschmalert sich fiber dieser Stelle etwas, was in vorliegender Species der 
Fall nicht ist, vielmehr laufen hier die Seiten parallel bis am obern Ende die Zurundung der 
Krone eintritt. Die Anne der schwach geOffneten Krone sind in diesem Exemplar etwas mehr 
nach der einen Seite hin gerichtet. 
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Die Beckenglieder treten wie in Encrinus an der Aussenseite nicbt sichtbar auf und ♦ver-
den in der vertieften Unterseite liegen. Die Rippenglieder I. und 2. Ordnung, so wie das Schulter-
glied, folgen wie in Encrinus abereinander. Das Feld, welches jedes dieser Glieder bildet, ist 
gegen die Mine hin aufgequollen, was besonders deutlich bei dem untersten oder dem Rippen-
glied I. Ordnung wahrgenommen wird und demselben ein an der Unterseite flach zugespitztes, 
dem die drei Glieder umfassenden Felde aber ein sechseckiges Ansehen verleiht, wahrend letz-
teres Feld sich in Encrinus liliiformis fiinfeckig darstellt. Das Rippenglied 1. Ordnung ist von 
dem 2. Ordnung in E. liliiformis durch eine deutliche Furche getrennt, die in der neuen Species 
breiter and durch die starke Wolbung der Glieder tiefer erscheint. Das Rippenglied 2. Ordnung 
and das Schulterglied trennt eine zwar schwachere aber immerhin deutliche Furche, wahrend in 
E. liliiformis die Trennung dieser beiden Glieder nur in einer feinen Naht besteht. Das diese 
drei Glieder umfassende Feld ist in E. liliiformis etwas holier als breit , in der neuen Species 
breiter als hock, and der Winkel, welchen das Schulterglied zur Aufnahme der Arme beschreibt, 
in letzterer Species stumpfer als in ersterer. 

Wie in Encrinus liliiformis, so sind auch hier nur Arme vorhanden. Das erste Glied, 
womit sie dem Schulterglied aufsitzen , ist niedriger als in E. liliiformis. Die Furche, welche die 
Arnie vom Schulterglied trennt, ist nicht so tief, und der einspringende Winkel, welchen die 
Schulterglieder bilden, vertieft sich nicht so stark nach dem Innern der Krone als in E. liliiformis. 
Auch in der Gliederung der Arme oder in der Beschaffenheit der sie zusammensetzenden Tafel-
chen besteht Verschiedenheit. Diese Tafelchen sind im Allgemeinen holier, die Grenzen der un-
tern laufen parallel, bald aber keilen sich die Tafelchen abwechselnd nach der einen und nach 
der andern Seite hin vollstiindig aus; wahrend in E. liliiformis die Tafelchen gleiche Hobe behalten, 
bald sich aber nur auf die halbe Breite des Armes beschranken und abwechselnd gegen die Mitte 
desselben hin sich auskeilen , worin Andeutung zur Bildung eines nicht zur Entwickelung gelan-
genden Fingerpaars liegt, welche ich in der neuen Species nicht wahrnehmen konnte. In Encri-
nites liliiformis wolben sich erst in einer gewissen Mille des Armes die Tafelchen in der Nahe 
ihrer Auskeilung allmahlich immer honer bis zur Bildung stumpfer Stacheln, die gegen das 
obere Ende des Armes hin vie dieser schwacher werden. In der neuen Species sind alle Tafel-
cnen der Arme von► ersten an gestachelt, die Stacheln nehmen weiter aufwarts an Grosse and 
Starke zu , sind in der Gegend , wo in E. liliiformis die Tafelchen noch keine Wolbung zeigen, 
auffallend stark, und in der obern Halite der Krone fallen sie noch mehr durch Starke auf. Da-
bei sind diese Stacheln wegen der die gauze Breite einnehmenden Keilform der Tafelchen inein-
andergeschohen, wahrend die Wolbungen auf den Tafelchen von E. liliiformis zwei durch eine 

Vertikalfurche scharf getrennte Reihen darstellen. Unter den vielen von mir selbst untersuchten, 
sowie unter alien abgebildeten Exemplaren von E. liliiformis befindet sich keines, welches wirklich 

bestachelt ware. Diess bewog mich der neuen Species die Benennung Encrinus aculeatus beizu-

legen. An dem beschadigten obern Ende der Krone erkennt man, dass die Arme nach innen 

mit Tentakeln besetzt sind, deren Gliederung ich nicht genauer unterscheiden konnte. Die Krone 

ist in Kalkspath verwandelt. 
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Wurzelstiicke. 

Von dem Wurzelstiick Taf. 32. F. 11 gingen drei Stamme arm, von denen die Gelenk-

flache des grossten 0,0065 und die des kleinsten 0,00:35 Durchmesser darhietet. Der Nahrungs-

kanal in der etwas vertieften Gelenkflache ist nur schwach angedeutet. Die Art der Verwaehsung 

ist aus der Abbildung ersichtlieh. 

Fig. 10. stem ein mit dem vorigen im Muschelkalk von Chorzow gefundenes Wurzelstiick 

dar mit vier St5mmen, weiche etwas geringer waren als die vorigen, da der Durchmesser ihrer 

Gelenkflache kaum 0,002 iibersteigt. Die Gelenkflache an den 5ussersten Enden sind deutlich 

napffarmig vertieft und zeigen keinen oder doch keinen deutliehen Nahrungskanal. Die beiden 

dazwischen liegenden Gelenkfliichen bestehen mehr in Bruchflachen, was nicht verhindert den 
Nahrungskanal deutlich zu erkennen. Drei der Stamme sassen nahcr beisammen, der vierte war 

selhststandiger entwickelt. In der NAhe dieses Wurzelstacks liegt ein Stachel von Cidaris. Aus 

diesen Wurzelstficken allein ist es schwer zu erkennen, welcher Species sie angehart haben. 

Das Taf. 32. Fig. 9 ahgehildete, schwach gekranunte S5ulenfragment riihrt aus dem 
Muschelkalk von Bohm's Steinbruch bei Tarnowilz her. Es ist 0,034 lang und besteht aus zehn 
Gliedern, von nicht vollkommen gleicher Mahe, welche bei den niedrigsten 0,002, hei den lach-
sten 0,0035 misst. Eine Ilegelm5ssigkeit in der Vertheilung der Glieder nach ihrer Hobe wird 
nicht wahrgenommen. Der Band der Glieder ist etwas abgerundet, so dass die Aussenseite der 
Glieder schwach gerundet und die Einlenkungsstelle deutlich eingeschniirt erscheinen. Der Durch-
messer betragt 0,009. Die Beschaffenheit der 'Gelenkfliiche und des Kanals waren nicht zu er-
mitteln. Dieses Saulenfragment wiirde zu Enerinus 1Pliiformis passen und aus der Gegend des 
Wnrzelendes herriihren. 

,Das Taf. 32. Fig. 12 ahgehildete Saulenfragmeut ruhrt aus dem Muschelkalk von Kamnin 

bei Beuthen in Oherschlesien her. Es besteht aus fiinf Gliedern, weiche nur 0,0075 Lange ein-

nehmen und 4aher sehr niedrig sind. Die Naht, weiche ,lurch das Zusammenliegen der Glieder 

gebildet wird, 1st feinzackig, die Gelenkflache feinstrahlig, der Nahrungskanal ziemlich 

Der Durchmesser der Siiule misst 0,0065. Diese Siiulenglieder erinnern an jene, welche Quen-

stedt (Wiegm. Archiv. 1. Jahrg. 1835. II. S. 223. T.4. F. 3) seinem Enc. Schlotheimi tChelocrinus 

Schlotheimi Myr.) beilegt. Glieder wie diese :und die folgenden werden auch Encrinus liliiformis 

zugeschrieben, doch ohne einen andern Grund als den, dass sie sich im Muschelkalk gefunden, 

von dem man nicht erwartet hatte, dass er noch andere als die genaunte Crinoideeuspecies dar-

bieten werde. 

Von demselben Fundorte riihren noch die beiden kleinern Stielglieder Fig. 1:3 und 14, 

welche 0,0045 Durchmesser besitzen, und von denen das eine 0,004, das andere nur 0,0025 hoch ist. 
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Das niedrigere Glied ist an den Rfindern deutlicher ahgernndet als das hohere. Die Beschaffenheit 
der Gelenkflachen ist an beiden Glicdern dieselbe; der feine Nahrungskanal liegt in einem schwach 
erhabenen centralen Felde, der peripherische Theil der Gelenkflache 1st radial gestrahlt, wodurch 
der Rand gezahnt erscheint. 

Calathocrinus digitatus. Myr. 
aus dem Muschelkalk von Bohm's Steinbruch bei Tarnowitz. 

Diese neue Form von Stylastriten nannte ich nach der Aehnlichkeit, welehe ihr Ketch 
mit dem Ketch des Saulenkapitfils besitzt, Calathocrinus (xactaeg, Ketch des Saulenkapitals) und 
die Species nach der Aehnlichkeit ihrer Arme mit gekriimmten Fingern C. digitatus (Jahrb. f. Min. 
1847. S. 576). Die Grenzen der einzelnen Tafelehen und Glieder sind kaum zu erkennen. Der 
Ketch war schwach geoffnet , woher es auch riihren wird, dass die Arme, von denen fCinf Paar 
vorhanden gewesen sein werden, paarweise welter von einander getrennt liegen. Der Arm zeigt 
an zwei oder drei Stellen starkere Kriitnmung, als ware er wie die Finger einer Hand gegliedert, 
und an diesen Stellen liegen kleine Hiibel, den Knocheln vergleichbar, welehe an magern Fingern 
beim Kriimmen hervortreten. Oh die steifen Strecken zwischen den Gelenken aus mehreren Glie-
dern zusammengesetzt sind, war nicht zu erkennen. Es war ferner kein Aufschluss zu gewinnen 
darOber, ob die Arme mit Tentakeln versehen waren und ob die Arme paarweise auf Schuller-
gliedern sitzen , oder abwarts zuin Stamm verschmelzen. Es wird nur erkannt, dass der Ketch 
abwarts etwas au Starke verliert, dass Ketch und Stiel ineinander ilbergehen und dass der Stiel 
im Vergleieh zum Ketch auffallend stark erscheint. Der etwas gekriimmte Stiel ist unregelmassig 
gerundet, seine Gliederung ist nicht zu unterscheiden, an dem Bruchende aber liegt der Nahrungs-
kanal deutlich zu Tag. 

Von diesem eigenthfimlichen Crinoidee 1st 0,0115 Lange iiberliefert. Die Strecke, his zu 
welcher der Ketch in paarige Arme sich theilt, betragt 0,004 Lange, am Ende dieser Strecke 
erhalt man 0,003 Breite, was auch die. Breite des Stiels ist, wahrend die grosste Breite der 
Krone 0,0055 misst. Die Versteinerung besteht aus Kalkspath; ich habe sie Taf. 32. F. 2 in 
natfirlicher Grosse und Fig. 3 dreifach vergrossert dargestellt. 

linter den Gegenstiinden einer spatern Sendung des Herrn Mentzel war ich erfreut, ein 
zweites Exemplar dieses Calathocrinus digitatus von demselben Fundort vorzufinden, welches ich 
Taf. 31. Fig. 1 in natiirlicher Grosse abgebildet babe. Es bietet weitere Aufsehliisse aber Krone 
und Stiel dar. Von dem wie geknickt herabhangenden Ketch ist der untere, Becken- und Rippen-
glieder umfassende Theil so sehr beschadigt, dass, sollten auch erkennbare Grenzen zwischen 

diesen Theilen vorhanden gewesen sein, es jetzt ausser der Moglichkeit liegt, diese wieder auf-
zufinden. Diese Gegend wiirde 0,0045 Hobe und Breite umfassen. Von den fiinf Paar Armen sind 
nur die Gegenden zweier Paare wirklich ilberliefert. Der Stamm, in den jedes Paar abwarts 

ausgeht, scheint der Reprasentant des Schutterglieds zu sein, dem die paarigen Arme gerade 

oder convex begrenzt aufsassen. Die grosste Breite des Stammes misst 0,003 und seine Hobe 
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bis zu der Stelle der Spaltung kaum mehr. An dem einen Stamm sind die Arme weggebrochen, 
vom andern aber der Arm volistandig Oberliefert und gerade ausgestreckt. Aus letzterem ergiebt 
sich, dass Stamm and Arm zusammen eine Lange von 0,015 einnehmen, und dass der Arm wirklich 
dem Finger einer Hand nicht unahnlich 1st. Er besteht aus vier Ilauptgliedern, von denen das erste 
und zweite ungefahr gleiche Lange, 0,003 messen , das dritte etwas kiirzer, und das vierte oder 
ausserste Endglied kaum mehr als 0,002 lang ist. Diese Glieder verschmalern sich etwas gegen 
ihre beiden Enden hin, so dass sie in der ungefiihren Mitte breiter erscheinen, in welcher Gegend 

sie aussen einen 'label oder Rnoten tragen , der beim KrOmmen oder Einziehen des Armes die 
knochelartige Erhohung darstellt. Das Endglied 1st nicht Ober 0,0015 breit. Die Breite des ersten 
oder starksten Gliedes betragt 0,002. Ein Zerfallen der Armglieder in Tiifelchen war nicht dent-
lich zu erkennen. Eben so wenig waren Tentakein aufzufinden. Vom Stiel sind die fanf ersten 
Glieder ilberliefert, welche ungefahr 0,014 Lange einnehmen. Der Stiel ist also deutlich aus 
Gliedern von 0,003 mittlerer Lange bei kaum mehr Breite zusammengesetzt, and an den Seiten 
etwas gedruckt, so class er abgerundet unregelmassig fad- oder sechseckig erscheint and nicht 
kreisrund war; auch scheint der Nahrungskanal der Saute nicht vollkommen central zu licgen. 
Ueber die Beschaffenheit der Gelenkflache der Stielglieder war kein Aufschluss zu erlangen. 

Dadocrinus gracilis. Myr. 

Unter den Versteinerungen von Chorzow befand sich ein Paar Exemplare des Encrinites 
gracilis von Bach, woran ich erkannte, (lass diese Species cin neues Genus croffnet , and daher 
zu Encrinus nicht gerechnet werden darf. Dem neuen Genus legle ich den Namen Dadocrinus 
(4s, ogo6;; Fackel) bei (Jahrb. f. Min. 1847. S. 575). Die beiden Exemplare sind Taf. 32. F. 4.5 
in natiirlicher Grosse und Fig. 6 bei dreimaliger Vergrosserung dargestellt. Ein thinner !anger 
Stiel geht am obern Ende allmahlich in den spitzbirnformigen oder ovalen Ketch fiber. Voin Stiel 
ist 0,072 Lange bekannt, er ist rund, glatt, ohne Seiten- oder Ilfilfsarree, gewohnlich 0,001 stark, 
in der obern [lathe eher etwas schwacher, worauf er gegen den Ketch bin allmahlich starker 
wird. Im Exemplar Fig. 5 hesitzt das letzte Glied des in mehrere Stileke zerbrochenen and etwas 
verschobenen Stiels 0,0015 Durchmesser. Die gegen den Ketch hin sitzenden Saulenglieder werden 
kurzer oder niedriger and neigen mehr zur pentagonalen Form, wahrend im iibrigen die Stiel-
glieder rund sich darstellen. Von diesen gehen ungefahr ein Dutzend auf die Strecke von 0,01 
Lange. Die Gelenkflachen dieser Glieder scheinen mit feinen radialen Strahlen besetzt, was auch 
aus der zackigen Naht folgt, welche durch das Zusammenliegen der Glieder entsteht. 

Fiir die Untersuchung des Kelchs war es erwiinscht, mehr als ein Exemplar benutzen zu 
konnen. Die erste Reihe der ihn zusammensetzenden Tiifelehen, ilia an der Zahl, steht auf dem 
letzten Saulenglied, welshes zwar sehr niedrig, aber doch zur Aufnahme der etwas convexen 
Unterseite der Tafelchen entsprechend eingeschnitten ist. Diese Tiifelehen der ersten Reihe, in 
der Miller-Goldfuss'schen Terminologie die Glieder des Beckens genannt, gehoren daher ganz der 
Aussenseite an. Sie sind fiinfeckig, kaum hoher als breit und wolben sich schwach gegen ihre 
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Mitte hin; ffir ihre Wale lasst sich 0,0015 annehmen. Auf den einspringenden Winkeln, welche 
von je zwei der Tafelchen gebildet werden, steht eine Zone sechseckiger Tafelchen, welche noch 
einmal so hoch sind als die zuvor beschriebenen, und deren Breite ungefahr nur zwei Drittel der 
Hobe misst. Jedes dieser nach ihrer Mitte hin schwach gewiilbten Tafelchen zerfallt durch deut-
liche Quertheilung in drei Stiicke, von denen das untere nur wenig grosser ist als jedes der bei-
den oberen, die unter sich ungefahr gleich gross waren. Diese drei Theile warden von unten 
nach oben genommen dem Rippenglied erster Ordnung, dem Rippenglied zweiter Ordnung und 
dem Schulterglied entsprechen. In der Gegend dieser Theile erhalt der Keich seine grosste Breite, 
die 0,004 nicht ilbersteigt. Das dachformig endigende Schulterglied tragt zwei Arme, welche aus 
starken Gliedern bestanden zu haben scheinen; aufwarts gingen sie nicht in Hande aus, von denen 
eben so wenig wahrgenommen wird als von Tentakeln. Der Ketch wiirde, nach dem Exemplar 
Fig. 4 zu urtheilen, ungefiihr 0,011 Lange erreicht haben. 

Bei Chorzow fand sich auch das Fig. 7 abgebildete 0,058 Lange, schwach gebogene 
Saulenstiick, welches 0,001 Starke besitzt, und von dem 9 his 10 Glieder auf die Lange von 
0,01 gehen. Diese Saule wird nach dem einen Ende bin allmiihlig thinner. Es ist nicht unwahr-
scheinlich, dass es von Dadocrinus herriihrt. 

Spater ward noch das Taf. 31. Fig. 2 abgebildete Exemplar von Dadocrinus gracilis ge-
funden und mir von I-lerrn Mentzei mitgetheilt. Es riihrt, wie dabei hemerkt stand, aus dem 
Muschelkalk von Lagiewnik her. Vom Ketch ist 0,011 Lange iiberliefert, die Breite misst 0,004, 
was den bereits gefundenen Massen entspricht. Der Ketch ohne die Anne zeigt 0,0035 Mlle. 
Man erkennt an diesem Exemplar deutlicher als an den vorigen, dass der untere Rand zwischen 
je zwei Beckengliedern einen kleinen einspringenden Winkel darbietet, in den das erste Saulen-
glied eingreift. Die sechseckigen Tafelchen, welche auf den Beckengliedern stehen, zeigen in 
der gewolbten Mitte deutlichere Quertheilung; von einer weitern Theilung der Arme wird nichts 
wahrgenommen; dagegen glaubt man Ueberreste von Tentakeln zu erkennen, welche die Anne 
nach innen senden, die indess noch der Bestatigung bethirfen. 

Vom kaum caber 0,001 starken Stiel ist 0,007 Lange ftherliefert; er hesteht auf dieser 
Strecke aus vollkommen fiinfeckigen Gliedern, deren Ecken etwas aufgetrieben sind, was ihm ein 
cannelirtes Ansehen verleiht. Die Glieder sind sehr niedrig, gewohnlich wechselt ein schmaleres 
mit einem etwas breiteren. Die Beschaffenheit der Gelenkflache der Stielglieder war nicht 
zu erkennen. 

Dadurch, dass die sogenannten Beckenglieder ganz der Aussenseite angehoren, unter-
scheidet sich der Dadocrinus eben so sehr von Encrinus, der diese Glieder in der Unterseite des 
Kelchs verbirgt, als er sich dem Apiocrinus nahert. In Apiocrinus aber sind samtntliche den 
Ketch zusammensetzende Tafelchen viel niedriger, die Rippenglieder beider Ordnungen und das 
Schulterglied sind nicht zu einem deutlicher entwickelten Tafelchen vereinigt und die grossere 

35 
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Starke liegt nicht sowohl im Kelch , als in einer Anzahl Stielglieder, welche dem Kelch unmit-

telbar vorangehen. Die Gliederung der Arme ist einfach und nicht der Art, dass darin , wie in 

Encrinus, eine Andeutung zur Trennung in zwei Finger liige. 

lm Muschelkalk von Chorzow fanden sich noch mehrere Fragmente von Crinoideenstielen, 

welche wenigstens theilweise von Dadocrinus herriihren werden, dabei aber manche Abweichungen 
darbieten, auf die ich nicht unterlassen will aufmerksam zu machen. 

Das 0,0055 lange Stielstfick Taf. 31. F. 9 umfasst fiinf Glieder, der Stiel war oval, das 
einzelne Glied kaum uber 0,001 lang und kaum mehr als halb so stark. Gegen die Gelenkflache 

bin werden die Glieder schwacher. Die dem Stiel entsprechend oval geformte Gelenkflache be-

sitzt einen feinen Nahrungskanal. Zwischen ihm und dem Rand ist die Gelenkfliiche schwach 
vertieft und gegen den Rand hin mit wenigen schwachen Strahlen versehen, so dass die Naht 
zwischen je zwei Gliedern nicht gezackt erscheint. 

Das 0,0125 lange und 0,0015 starke Stielstiick Fig. 10 ist aus 12 gewOlbten Gliedern 
zusammengesetzt, wodurch der Stiel an der Grenze zweier Glieder eingeschnikt erscheint. Dieser 

Stiel war dabei ziemlich scharf oval, die Gelenkflache erscheint etwas gewtilbt und ohne erkenn-
bare Strahlen , der Nahrungskanal ist deutlich. 

Ein iihnliches , mehr rundliches , aber nicht drehrundes Stielstiick von 0,009 Lange und 
nicht gang 0,002 Starke, aus 7 Gliedern zusammengesetzt, ist Fig. 11 dargestellt. Die Gelenk-
flache zeigt den Nahrungskanal und ungefiihr 10 mehr dem Rande angehorige radicle Strahlen, 
wie dies aus der vergrosserten Abbildung zu ersehen ist. 

Fig. 12. Ein ahnliches , noch mehr gerundetes Stielstiick von 0,007 Lange, aus sechs 
Gliedern zusammengesetzt, welche breiter als hock sind. 1)ie Starke betrag,t nur wenig liber 0,002. 
Die Gelenkflache der Glieder ist deutlich ausgebildet , man erkennt den Nahrungskanal und unge-
fahr ein Dutzend dem Rand angehorige strahlenformige Eindriicke. 

Fig. 13. Bei dem 0,0055 langen und 0,002 breiten Stielstiick sind die Glieder, 7 an Zahl, 
noch kurzer, auch ist der Stiel deutlich oval. Die Gelenkflache zeigt 10 — 11 strahlenformige, 
am Rande liegende Eindrucke und die Mundung eines feinen Nahrungskanals. 

Fig. 15. Ein schwach gekrummtes, nur wenig ovales Stielstiick , 0,01 lang und kaum 
fiber 0,001 stark, 12 Glieder zahlend, welche sich mehr durch die aberaus geringe Einschnitrung 
zwischen je zwei Gliedern, als durch die unter der Lupe fein gezackt sich darstellende Naht 
unterscheiden lassen; die gezackte Naht lasst auf eine wenigstens im Rande feinstrahlige Gelenk-
flache schliessen. 
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Fig. 16. Ein aus 13 Gliedern zusammengesetztes drehrundes Stielstiick von 0,014 Lange 
und 0,0015 Starke. Die Glieder sind durchschnittlich 0,001 hoch. Hire Trennung ist nur an der 
einen Seite, wo die spathige Masse etwas zersetzt 1st, deutlich zu erkennen. Der Nahrungskanal 
ist ebenfalls deutlich. Die Zahl der Strahlen betragt 20-24, sie gehoren der aussern Mile des 
Hallimessers der Gelenkflache an und verschwinden wieder im Bantle. Daher rutin es auch, dass 
die Trennungslinie zwischen je zwei Gliedern glatt erscheint und die Trennung uberhaupt schwerer 
zu unterscheiden ist. — Ein dhnliches, kiirzeres Stielstiiek besitzt 0,002 Durchmesser. 

Es liegt nun noch eine Anzahl von Stielstiicken und Gliedern vor, welche theils eine 
glatte theils eine deutlich gezackte Naht zwischen je zwei Gliedern erkennen lassen imd wohl 
verschiedene Species andeuten. Die Beschaffenheit der Naht riihrt von der Gelenkflachenbeschaf-
fenheit her; die gezackte Naht setzt starkere, Ids in den Rand gehende radiale Strahlen voraus, 
die glatte Naht schwachere Strahlen, welche den Rand nicht oder kaum beriihren. Sind letztere 
Stielstficke stark spiithig, so ist die Gliederung kaum, in gewissen Fallen gar nicht zu unter-
scheiden; bisweilen aber, besonders Avenn Verwitterung. des Spathes beginnt, wird selbst an den 
glattnahtigen die Gliederung deutlich. 

Ich hake nun nosh einiger Bruchstiike von Stielen zu gedenken, die starker waren als 

die zuvor beschriebenen und andern Species angehoren werden. Hieher gehort Fig. 18, ein dreh-

rundes Stielstfick von 0,01 Lange und 0,0035 Durchmesser; die Gliederung wird kaum erkannt. 
Das Stuck scheint aus 8 Gliedern zu bestehen welche nur wenig holler waren als 0,001. Die 
Gelenkflache zahlt gegen zwei Dutzend radiale Strahlen, welche kaum longer sich ausdehnen als 

die aussere Halite des Halbmessers und nicht unrnittelbar in den Rand miinden. Der centrale, 

nicht strahlige Theil der Gelenkflache liegt etwas vertieft und hat den deutlichen Nahrungskanal 

in der Mine. Stielglieder der Art untersuchte ich auch von 0,004 Durehmesser. 

Fig. 19. Ein ahnliches Stielstiick von 0,004 Starke. Es ist schwach gekriimmt , 0,0075 
hoch und untlasst funf Glieder, deren Trennung wegen der etwas in Zersetzung begriffenen 

Spathmassc deutlicher erkannt wird. Auf der Gelenkflache zahlt man 18 deutliche Strahlen, 

welche bis zu dem den Nahrungskanal umgebenden schmalen erhohten Ring fiihren. 

Es gieht nun noch, wie Fig. 17, sehr niedrige Stielglieder mit platter Naht, die auf der 

Gelenkfl5che sehwache , aber gleichwohl deutliche, fast his zu dem im Centrum liegenden ge-

ringen Nahrungskanal fiihrende Strahlen besitzen. Diese Glieder finden rich gewohnlich vereinzelt, 

und nur selten trifft es sich, dass zwei von ihnen noch zusamtnenhangen. Einen Fall der Art 

babe ich abgebildet. Dieser Stiel besitzt 0,004 Durchmesser; die Hohe eines Gliedes miss( nicht 

fiber 0,001 ; ich zahle 16 — 17 Strahlen auf der Gelenkflache. Dieser Species gehort vielleicht 

das Taf. 31. F. 7 dargestelbe Wurzelsifick von Chorzow an. 

Fig. 201st ein Stielstiick, woran die Naht zwischen den Gliedern deutlich gezackt erscheint 

Dieses Stiick 1st 0,0055 hoch und 0,003 dick und zahlt auf der Gelenkflache gegen 11 starke, der 

aussern Halite des Halbmessers angehdrige Strahlen. Die Hohe der Glieder betragt gewOhnlich ctwas 
35 
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fiber 0,001. Ich kenne etwas starkere sowie geringere Stielstiieke ganz auf ahnliche Weise ge-
bildet. Dieser Species konnte das Wurzelstiick von Chorzow Taf. 31. F. 8 angehoren. 

Letztgenanntes Wunzelstiick wurde fur eine eigene Species von Apiocrinus gehalten, 
worfir es leicht erkannt werden konnte, ehe es weiter vom Gesteine entbliisst und von ihm 
bekannt war, dass es ausser dem Hauptstarnm noch zwei Stellen besass, wo Neben5ste ange-

bracht waren. Die Gelenkfliiche des Hauptstammes besitzt 0,004 Durchmesser, die IlOhe der 

Glieder misst kaum 0,01)1 und wird abwarts noch niedriger, bis die Gliederung nicht mehr er-

kannt wird. Die Beschaffenheit der Gelenkfliiche ist nicht deutlich fiberliefert. 

Von dem andern Wurzelstiick von Chorzow gingen mehrere Stick aus; von zweien 
derselben sind noch Ueberreste vorhanden. Vom diinnern Stiel ist 0,037 L5nge uberliefert; er 
besass 0,003 mittlern Durchmesser, war vollkommen rund und aus Gliedern von 0,001 Mille zu-
sammengesetzt. Die Trennungsniihte der Glieder sind etwas zackig, was von einer nicht sehr 
grossen Anzahl starker Strahlen auf den Gelenkfichen zeugt. Vom Ilauptstamm sind nur fad 
Glieder fiberliefert, deren letztes 0,004 Durchmesser besitzt; die Gelenkfliiche zeigt einen feinen 
centralen Nahrungskanal und ein Dutzend starker Strahlen , deren Lange nur die aussere iliilfte 
des Halbmessers einnimmt. Unter diesem Slid liegt eine Sidle, wo ein kaum schwiicherer Stiel 
gesessen zu haben scheint. Diese Stolle ist bruchig und bietet keine Gelentakiche dar. Gleich 
rechts von ihr erkennt man eine Vertikalnaht, welche ein Wurzeltiifelchen trennt , worauf eine 
Einlenkungsstelle fiir einen Stiel von kaum mehr als 0,0015 Durchmesser liegt, darunter erkennt 
man eine Horizontalnaht , unterhalb welcher zwei Stellen wahrgenoinmen werden, wo kleinere 
Stiele sassen. Auf der Unterseite des Stiels treten nochmals zwei Ansatzstellen fur Stiele auf, 
von denen die eine 0,005, die andere 0,003 Durchmesser darbietet. Auch auf der andern Neben-

seite finden sich Ansatzstellen fiir kleinere Stiele vor, so dass nirgends eigentlich eine Sidle 
aufzufinden ist, wo diese Crinoideenwurzel hatte mit einem freinden Korper verwachsen sein konnen. 

Bei der Versteinerung Taf. 32. F. 8 von Chorzow wird der Mangel an Theilung oder 
Gliederung, so wie eines Nahrungskanals nur scheinhar sein, und man wurde hievon wohl Spuren 
erkennen , wenn der Kalkspath weniger fest ware. Ich bezweifele daher nicht, dass auch dieses 
Stuck von einem Crinoideen herrfihrt. Von dem stark gekriinunten Stiel oder Arm ist ein 
Stuck von 0,11 Lange iiberliefert ; am Bruchende erhalt man 0,0020, am entgegengesetzten Ende 
0,002 Starke; letzieres scheint nicht weiter fortgesetzt zu haben, wonach man glauben sollte, 
dass die Versteinerung von einem Ast oder Hiilfsarm herriihre. 

Blinde Knospen. 

.Die Entwickelung des Beckens und des ganzen Ketches aus den Gliedern der Saute durch 
Anschwellung und Spaltung derselben, fi ndet sich bei der Untersuchung knopfformig geendigter 
Saulenstficke bestatigt. Sitzen diese Knopfe auf solchen Saulenstficken , die den Charakter einer 
bereits erreichten, votlkommenen Aushildung wahrnehmen lassen, so sind sie dicht, lassen keine 
Spaltung wahrnehmen und konnen daher nur als Vernarbung eines Abbruchs angesehen werden, 
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wie sich Erganzungen auch an andern Saulenstikken linden. Bei Sanlen dagegen, welche die 
Merkmale eines jugendlichen Alters tragen, sind die Glieder des Knopfes (lurch zarte Spalten in 
Stacke getheilt, welche sich als unentwickelte Glieder des Ketches deuten lassen.ii Mit dieser 
Ansicht welche Goldfuss (Petrel'. L S. 179) in seiner Beschrcibung des Encrinites moniliformis 
aufstellt, kann ich mich nicht einverstanden erkliiren. Ich glaube namlich nicht, dass das soge-
nannte Becken und der Ketch uberhaupt aus Saulengliedern sich entwickele, dass sie erst Saulen-
glieder waren, vielmehr bin ich der Ansicht, dass der Ketch mit seinen Theilen then so schist-
standig sich entwiekelten, wie die Saulenglieder, und dass bier ein ahnliches Verhaltniss bestand, 
wie zwischen dem Schadel und der Wirbelsaule in den Wirbelthieren. I)er Ansicht von Goldfuss 
fehlen die Beweise; nirgends sind die Uebergange von dem durch zarte Spalten zerlegten Knopf 
zum Kelche nachgewiesen. Es ist nicht abzusehen, wie die (lurch Spalten begrenzten Theile der durch 
Goldfuss abgebildeten Kniipfe sich zu Theilen des Kelchs entwickeln konnten. Auch glaube ich, dass 
das, was Goldfuss fur Erganzungen an den Saulengliedern halt, auf ursprunglicher Theilung oder 
Bildung iiberzahliger Theile beruht, und sich den aberzahligen Platten in den SchildkrOtenpanzern 
vergleichen lasso. Die Knospen aber halte ich fiir blinde, d. h. solche Knospen, aus denen nie 
ein Ketch geworden ware, far Bildungshemmungen, weniger durch aussere storende Einwirkungen 
als durch mangelhaften innern Trieb veranlasst. Enden von Seitenasten scheinen es nicht zu sein; 
ich kenne wenigstens keine Stielglieder aus diesem Muschelkalke, woran eine Stelle zur Aufnahme 
eines solchen Astes vorhanden ware. Vieltnehr glaube ich dass diese Endspitzen von Stielen 
herriihren, welche aus demselben Wurzelstock hervorgingen, woran die Stiele mit entwickeltem 
Kelche sitzen. Einem und demselben Wurzelstocke sind, wie der .Augenschein lehrt, Stiele von 
sehr verschiedener Starke entsprossen , die sicherlich nicht alle Kronen trugen. 

Aus dem Muschelkalk Oherschlesiens untersuchte ich mehrere solcher blinden Knospen. 
Eine derselben, Taf. 32 Fig. 16, von Chorzow sitzt noch auf drei Stielgliedern und zeigt nur 
gegen das untere Ende bin Andeutung von einer Quertheilung. Die ganze Versteinerung ist 0,008 lang, 
wovon die Halfte auf die schwach geneigte ovale Knospe, das Uebrige auf die deutlich ent-
wickelten Stielglieder kommt. Die Knospe ist fast 0,004 und die Stielglieder 0,0025 stark. Die 
Gelenkflache letzterer ist fein gestrahlt. Die Knospe zeigt sich an ihrem Ende vollkommen 
geschlossen. 

Fig. 15 stellt eine ahnliche Knospe von demselben Fundort dar. Sie unterscheidet sich 
von der vorigen dadurch, dass von einer Theilung, selbst am kurzen Stiel nicht das Mindeste 
wahrgenommen wird, und dass die Knospe am untern Ende schwach eingezogen sich darstellt, 
was ihr mehr ein birnformiges Ansehen verleiht. Die ganze Versteinerung ist 0,0075 Tang, wovon 
etwa 0,0045 auf die eigentliche Knospe kommen warde , die 0,0035 Breite zeigt; der Stiel misst, 
wo er am starksten, 0,002. Die Beschaffenheit der Gelenkflache des Stiels war nicht deutlich 
zu erkennen. 

Das 0,032 lange Endstuck Taf. 31 F. 4 aus dem Muschelkalk von Lagiewnik ist am 

stumpf gerundeten Ende der schwach gekrammten Saute unmerklich angeschwollen; man erhalt 
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in dieser Gegend 0,006 Starke, wahrend sie gewohnlich 0,005 betragt. Das ausserste Ende be-
steht aus einem gerundeten Theil, welcher kaum hoher ist als die Glieder gewohnlich und mit 
dem nachstfolgenden eine schwach wellenformig gekrummte Naht bildet. Die durchschnittliche 
Halle der Glieder betriigt 0,0015. Nur gegen das gerundete Ende hin sind sie besser erhalten; 

im fibrigen Stiel ist die Trennung durch das zertrammerte und zerrissene Ansehen, welches der 
Kalkspath darhietet, undeutlich. 

Von einer schwachern, oben starker gekrammten &tile 1st ein zu Radzionkau bei Tarno-
witz gefundenes Stuck von 0,03 Lange aberliefert, welches ich Fig. 3 abgebildet habe. Das Ende 

1st weniger stumpf gerundet und auch nur wenig aufgctrieben. Man erhalt an ihm 0,0045, sonst 
0,003 Starke. Die Glieder besitzen durchschnittlich nicht fiber 0,001 Halle, bisweilen etwas 

weniger, und bilden schwach wellenformige Grenznahte. Das ausserste gerundete Ende ist nicbt 
weiter getheilt. Der Nahrungskanal war Fein, die Beschaffenheit der Gelenkflache schwer zu 
ermitteln; es waren 20-24 Strahlen auf ihr vorhanden, welche nicht bis zum Mittelpunkt fiihrten. 

Das Fig. 5 abgebildete Stuck 1st 0,024 lang, am untern Ende besitzt es 0,003 Durchmesser. 
Die nicht sehr gut erhaltene Gelenkflache diirfte 12-14 starkere Strahlen besessen haben, welche 
nur die aussere Halfte des Halbmessers einnahmen. Aufwarts wird der Stiel unter geringer 
Starkeabnahme etwas Hach und kriimmt sich auch am aussern Ende unbedeutend. Eine Gliederung 

des Stiels ist aussen nicht welter sichtbar, woran zum Theil die durch Anheften von Gesteins-
masse rauhe rindenartige Oberflache schuld sein wird. 

Von einem andern Stiel ist das mit dem vorigen zu Chorzow gefundene Stack Fig. 6 
von 0,008 Lange uberliefert; es endigt unter schwacher Abnahme de,1 Durchmessers konisch und 
ist kaum merklich gekrummt. Der drehrunde Stiel zeigt 0,002 Durchmesser, die Gelenkflache 
ist nicht deutlich, was auch von der Gliederung gilt; doch scheinen die Glieder nicht fiber 0,001 
Halle besessen zu haben. 

Pentagonale Glieder aus dem Muschelkalk zu Chorzow. 

Chelocrinus? acutangulus. Myr. 

Zu Chorzow fanden sich auch pentagonale Saulenglieder, deren richtige Deutung erst 

durch Auffindung der dazu gehorigen Keiche gelingen wird. Wir sind bereits so weft in unserer 
Kenntniss, dass wir wissen, dass Glieder der Art nicht nothwendig dem Genus Pentacrinus 
angehoren mfissen. Eingangs dieses Abschnitts babe ich bereits angefiihrt, dass schon zuvor 
pentagonale Stielglieder aus dem Muschelkalk bekannt waren. Quenstedt (Wiegm. Arch. f. Naturg. 
1. Jahrg. 1835. II. S. 223. T. 4. F. 2) theilt ein, wie es scheint aus der untern Gegend herrah-
rendes Saulenfragment mit, welches aus pentagonalen Gliedern besteht, deren Beschaffenheit sich 
aber aus der Abbildung nicht mit der Genauigkeit erkennen Iiisst, dass man im Stande ware, anzu-
geben, ob die in Oberscblesien gefundenen Glieder von derselben Species herriihren. Die von 
mir Taf. 32. F. 17. 18. 21-23 abgebildeten Glieder, welche zusammen auf einem Stuck Gestein 
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liegen, sind sammtlich kleiner und offenbar einer andern Species. beizulegen. Die Sat'le von 
Chelocrinus Schlotheimi Myr. (Encrinus Schlotheimi. Quenst. a. a. 0. T. 4. F. 1. 3) wiirde niedrige 
runde Stielglieder besitzen und daher nicht in Betracht kommen. Chelocrinus pentactinus Myr. 
(Encrinus pentactinus Bronn. Jahrbi. f. Min. 1837. S. 30. t. 2) dagegen zeigt, obgleich die Krone 
typische Aehnlichkeit mit Ch. Schlotheimi besitzt, fiinfeckige Stielglieder welche den von mir 
aus dem Muschelkalk Oberschlesiens angeffihrten dadurch Anna sehen, dass, wie Bronn sagt, 
die grohstrahlige Einfassnng der fiinf Blaster nur schmal ist und auf jeder Seite tines Blattes nur 
2-3 Strahlen stehen, welche fast so dick als Lang sind; von dieser Zeichnung untsehlossen liegt 
tin ganz glattes, ebenes Feld, in dessen Mine man den feinen Nahrungskanal eieht. Diese Be-
schreibung passt sehr gut auf besagte Stielglieder aus Oberschlesien. Bei niiherer Vergleichung 
fallt indess auf, dass die Stielglieder auf dem Gesteinsiticke von Chorzow satnmtlich kleiner, dabei 
latiher und mit scharfern Ecken versehen sind, als in Chelocrinus pentactinus, was auf eine andere 
Species schliessen lasst, um so mehr da pentagonale Glieder eigentlich nur der Saul° zustehen, 
wodurch den Abweichungen dieser Glieder in einer und derselben Species weniger Spielraum 
gegonnt ist, als wenn sie noch in andern Gegenden des Geschapfs zahlreich auftreten warden. 
Bei diesen Saulengliedern lagen auch die Glieder Fig. 24-26, welche von Hfilfsarmen oder 
Fingern herriihren und wohl derselben Species angehoren. Die pentagonalen Glieder stimmen 
darin iiberein, dass ihre Gelenkflache nicht nach der Art von Pentacrinus gebildet sind; statt der 
funf erhabenen oder vertieften Felder, welche in Pentacrinus den feinen Nahrungskanal vie die 
Strahlen eines Sterns umgeben, zeigen sich mehrere auf die Randgegend beschriinkte Einschnitte 
oder ihnen entsprechende schwache Erhebungen, und nur die in der Mitte jeder der fiinf Seiten 
liegenden Eindriicke fiihren unter schwacher werden etwas weiter ins Innere der Gelenkflache, 
deren Ziehung dadurch mehr turn ffinfblattrigen hinneigt. Auf der Gelenkflache Fig. 23 findet 
man die Ilinneigung zum Ifinfbliittrigen noch am deutlichsten ausgedriickt, jedoch immer nicht den 
Anforderungen des Genus Pentacrinus entsprechend, dem daher midi these Glieder nicht beizu-
legen sein werden. Das grfisste Saulenglied besitzt 0,002 Durchmesser bei kaum ha% so viel 

Hohe, ein anderes von fast demselben Durchmesser ist etwas hoher, und das kleinste S5ulenglied 

ist kaum halb so gross. Alle diese Glieder sind scharf ffinfeckig mit entweder geraden oder mehr oder 

weniger eingedrfickten Seiten, wodurch der Umriss ihre,r Gelenkflache sich spitzsternfiirmig darstellt 

(F. 21), auch sind die Seiten des Gliedes entweder gerade (F. 17. 18) oder schwach convex (F. 21.221, 
die Gelenkflachenrander sind dabei immer scharf. Die Aussenseite der Glieder ist vollkotnmen 

glatt; mehrere derselben bieten auf jeder der ffinf Seiten eine Ansatzflache zur Aufnahme quirl-

standiger Htilfsarme dar, welche nicht an eine gewisse Grosse oder Form des Stielgliedes gebunden 

1st, und die Form dieser Flache 1st nicht bei alien dieselbe. In dem Gliede F. 17 steht ihr 

arfisserer Durchmesser vertikal und sie zieht bis an den Rand des Gliedes, in dessen Nate die 

Flache eine Heine Querspalte darbietet, welche die Miindung des Nahrungskanals sein wird. In 

den Gliedern Fig. 21 u. 22 liegt die Ansatzflache mehr in der Mitte der Seiten, sie ist querovab 

in Fig. 21 mit einer hochovalen Mfindung des Nahrungskanals versehen, in Fig. 22 mit zwei 

nebeneinander liegenden rundlichen Erhabenheiten uber oder unter denen die Miindung des Nah-

rungskanals liegen wird. 
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Die mit diesen zusammenliegenden Glieder von gerundet ovaler Form sind gewohnlich 
nur halb so gross, auch platter und ihr Nahrungskanal tritt mehr gegen die eine liingere Seite 
hin auf, liegt demnach nicht central. Es konnten dies Arm- oder Fingerglieder sein, fiir Glieder 
von HOlfsarmen wiirden sie nicht rhomboidalisch genug aussehen , es ware denn , doss die Hillis-
arme des Geschopfs, von dem sie herriihren, weniger Hach wie in Pentacrinus als rundlich geformt 
gewesen, wie dies in Encrinus duhius nach dem von Quenstedt mitgetheilten Querschnitt der Fall 
zu sein scheint; such wird fiir Chelocrinus pentactinus von Bronn ausdriicklich bemerkt, dass die 
Hillfsarme aus drehrunden, fast kugelfOrmigen Gliedern bestehen. — Mit diesen Gliedern liegen 
nun noch andere zusammen, deren Dicke die der zuletzt beschriebenen kaum Obertrifft , die aber 
von doppelter Lange sind. Diese Glieder sind glatt und mehr gerundet, fur die Glieder von 
Hiilfsarmen scheinen sie im Vergleich zu ihrer geringen Breite fast zu lang. 

Aus diesen Untersuchungen geht hervor, dass diese auf einem Gesteinstiicke zusammen 
vorgefundenen Glieder weder zu Encrinus noch zu Pentacrinus gehoren; sie zeigen dagegen 
nahere Verwandtschaft mit Chelocrinus, aber keine Uebereinstimmung mit den bis jetzt bekannten 
pentagonalen Gliedern dieses Genus. Ich verlege daher die Species einstweilen in dieses Genus 
unter der Benennung Chelocrinus? acutangulus, nach den scharfen Kanten , welche die Stiel-
glieder allerwarts darbieten. 

Unter den Gegenstanden einer spatern Sendung befanden sich wieder mehrere pentagonale 
Stielglieder aus dem Muschelkalk von Chorzow, deren Durchmesser 0,0015 bis 0,004 betrug. 
Diese Glieder waren niedrig, einige ergaben nur 0,001 Mite , keines der Glieder besass eine 
Ansatzstelle fiir Hiilfsarme, die BeschafFenheit der Gelenktlachen with wenig von der ab, welche 
ich zuvor erkannt hatte. 

Es hefand sich darunter ferner ein sehr schwach gekrammtes Stuck Stiel, Taf. 31. F. 14, 
welches aus fiinf noch miteinander vereinigten Gliedern bestand. Die Lange dieses Stielstiickes 
betragt 0,006. Die Naht zwischen den einzelnen Gliedern ist sehr fein gezackt, die Seiten des 
Stieles nur schwach eingedriickt , der Durchmesser betragt 0,002. Die Beschaffenheit der Gelenk-
flache ist wie bei den vereinzelt gefundenen Gliedern. 

Das ebenfalls zu Chorzow gefundene Stielglied Fig. 20 misst fast 0,0055 Durchmesser, 
und ist daher aufiallend grosser als die zuvor beschriebenen, von denen es sich auch noch dadurch 
auszeichnet, dass die flint' Seiten stark vertieft sind, wodurch dem Stiel das Ansehen eines fiinf-
strahligen Sternes verliehen wird. Dieses Glied ist nur von der Gelenkflache entblOsst, welche 
so beschadigt ist, dass ihre Beschaffenheit nicht mehr zu erkennen war. Vom feinen Nahrungs-
kanal linden sich Andeutungen vor. 

Das Saulenglied Tat: 32. F. 19, such zu Chorzow gefunden , ist besser erhalten , aber 
auch nur von der Gelenkfliiche entblosst. Es besitzt fast 0,004 Durchmesser und scheint niedrig. 
Die Seiten sind schwach vertieft, die Ecken gerundet, der feine Nahrungskanal wird von einem 
erhohten Rand umgeben, an den die spitzeren Enden von fare schwach vertieften blattfOrmigen 
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Feldern stossen, von denen jedes mit einem Kranz schwacher Htibel eingefasst ist, die urn so grosser 
und deutlicher werden, je weiter entfernt sie vom Mittelpunkt liegen. In dieser zierlichen, gerade 
nicht scharf ausgepriigten Zeichnung liegt eher Aehnlichkeit mit den Stielgliedern von Pentacrinus, 
woraus indess nicht folgt, dass das Glied diesem Genus angehort haben muss. Die Form des 
Glieds entspricht der in Chelocrinus pentactinus , die Gelenkflache 1st aber enders beschaffen, viel 
complicirter, und das Glied 1st auch etwas grosser, als letztere Species es verlangt. Am meisten 
Aehnlichkeit besitzt damit Pentacrinus propinquus. Munst. (Beitr. IV. S. 49. T. 4. F. 9) von St. 
Cassian, dem noch immer rathselhaften Gebilde. Diese Species wird von BrOnn (Geschichte der 
Nat. III. S. 175) frageweise auch fiir den wirklichen Muschelkalk angeftihrt, wohl auf Grund der 
von ihm berichtigten Angabe Catullo's (Jahrb. f. Min. 1847. S. 91. Note). Die Gelenkflache des 
Saulenfragments aus dem Muschelkalk der Vicentinischen Alpen, welches Catullo (Nuovi Annali 
delle scienze naturali di Bologna. 1846. Febr. S. 17. T. 3. F. 3), unter Pentacrinites basaltiformis 
Mil. begreift, hat, wie Bronn richtig bemerkt, die grOsste Aehnlichkeit mit P. propinquus und 
daher auch mit dem F. 19 aus dem Muschelkalk Oberschlesiens, nur dass das Stielglied 
aus dem Vicentinischen fast mehr als noch einmal so gross 1st als letzteres, was vielleicht von 
vergrosserter Darstellung herriihrt. Es scheint hienach jedenfalls eine Aehnlichkeit zwischen 
dem Muschelkalk Schlesiens und dem der Vicentinischen Alpen und St. Cassian angedeutet. 
Unentschieden 1st es iibrigens noch, oh die bis jetzt nur aus Stielgliedern bekannte Species P. 
propinquus wirklich zu Pentacrinus gehOrt. Mit Pentacrinites dubius. Goldf. (Petref. S. 176. T. 53. 
F. 6) aus dem Muschelkalk von ROdersdorf bei Berlin, oder dem Encrinites dubius Quenst. 
(Wiegm. Arch. S. 183. T. 4. F. 2) von Waltershausen stimmt das Saulenglied aus Oberschlesien 
wenig iiberein. 

Echinideen. 

Aus wirklichem Muschelkalk 1st nur eine Species von Echinideen bekannt, welche Goldfuss 
Cidaris grandaeva genannt hat. Ich hake davon Tafelchen und Stacheln untersucht, welche in 
Schwaben gefunden wurden. Die Stacheln stellen eine donne, lenge Spitze dar, welche dem 
unbewaffneten Auge glatt erscheinen, tinter der Luppe aber feine unregelmassige Streifen dar-
bieten. Von Knoten oder Seitenstacheln 1st nicht das mindeste an ihnen vorhanden. Hiervon 
rind die Stacheln ganzlich verschieden , welche der Muschelkalk Oberschlesiens umschliesst. 
Diese riihren von zweien Species her, deren eine von mir Cidaris subnodosa, die andere C. trans-
versa benannt wurde (Jahrb. f. Min. 1847. S. 576). 

Cidaris subnodosa. Myr. 

Hiervon liegt nur ein zu Chorzow gefundener Stachel, Taf. 32. F. 27, vor, und selbst 
4ieser ist seines obern Endes beraubt, was indess nicht hindert, sich zu ilberzeugen, dass der 
Muschelkalk Stacheln der Art noch nicht dargeboten hat. Von der Lange 1st 0,013 vorhanden, 
die Dicke betragt 0,004. Der Stachel 1st zwar glatt, aber nicht vollkommen gleichformig stark, 

36 
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indem er hie und da schwache Anschwellungen zeigt , was ihin das Ansehen verleiht , als wenn 

er mit unbedeutenden Knoten besetzt ware. Der am Ende deutlich ausgepragte, stumpfe untere 
Gelenktheil ist 0,003 hoch; er scheint unten nicht oder nur schwach angebohrt gewesen zu seyn. 
Ich begreife diesen Stachel, der selbst mit keinem der Stacheln von St. Cassian • Aehnlichkeit 

besitzt, tinter der Benennung Cidaris subnodosa. 

Cidaris transversa. Myr. 

In der ersten Bank des fiber dem Dolomit auftretenden Muschelkalkes des Mikulschiitzer 
Steinbruchs unweit der Kirche linden sich hiiufiger Stacheln, welche von dem zuvor beschriebe-
nen durchaus verschieden sind, dafiir aber an Cidaris baculifera. Ag. (Mfinst. Beitr. IV. 

S. 36. T. 3. F. 24), nochmehr fast an C. spinulosa Klipst. (Oestliche Alpen. S. 271. T. 18. F. 10), 
welche mit der vorigen sich zu St. Cassian gefunden , erinnern. Herr v. Klipstein hatte die Ge-
falligkeit mir die Originate mitzutheilen, welche der Errichtung letzterer Species zu Grund liegen, 
und ich erhielt dadurch die beste Gelegenheit mich zu Oberzeugen , dass die Aehnlichkeit zwar 
gross, aber auch dass keine solche Uebereinstimmung vorhanden ist, welche fiir Identitat der 
Species entscheiden wOrde. Die Stacheln aus Oberschlesien stellen sich tinter verschiedener Gestalt 
dar, was indess nicht hindert sie sammtlich einer und derselben Species beizulegen. Es ist selten, 
dass nicht etwas von ihnen weggebrochen ist. Der vollstiindigste dieser Stacheln Taf. 32, F. 29 
ist 0,0065 lang, und zeichnet sich durch keulenformige Gestalt und stachelige Beschaffenheit aus, 
die besonders an den Kanten und auf der gewolbteren Oberseite auffallt , wo sie regelmassigere 
Querreihen bilden) wahrend die flachere Unterseite mit einigen mehr der Lihwe nach 6  o•erichteten 
Reihen von Warzchen dicht besetzt sich darstellt. Das Gelenkende ist in diesem und den fibrigen 
Stacheln glatt und unten fein angebohrt. v. Klipstein theilt in seinem Werke Fig. 10. d. e. einen 
ahnlichen Stachel mit, der nur wenig grosser ist, und von dem er sich hauptsachlich dadurch 
unterscheidet, dass die Stachelchen ant' der Oberseite nicht genau in Querreihen sitzen, und dass 
die Unterseite glatt ist Writ Ausnahme der aussersten Spitze, welche zur Bildung von Warzchen-
reihen hinneigt. 

Unter den Stacheln des Mikulschiitzer Steinbruchs trifft man oiler solche, welche eher 
gegen das innere oder Gelenkende bin starker werden und gegen das aussere hin sich zuspitzen. 
In Fig. 28 und 30 habe ich zwei Stacheln der Art abgebildet. An den Kanten sind die darauf 
befindlichen Stachelchen sehr deutlich und spitz, auf der Oberseite sind sie kleiner und sitzen in 
Querreihen, welche den Stachelchen der Kanten entsprechen; die Warzchen der Unterseite sind 
in undeutliche Langsreihen geordnet und gehen gegen die Spitze hin mehr in Stacheln fiber. lch 
habe keinen Stachel angetroffen, dessen Spitze erhalten gewesen ware, die sich indess leicht durch 
eine vorgefundene Spitze Fig. 32 erganzen !asst. Die Stacheln von ungefahr derselben Grosse 
der Cidaris spinulosa sind von der eben beschriebenen auffallend verschieden, nicht allein dadurch, 
dass sie starker und nosh deutlicher keulenformig gestaltet sind, sondem auch dadurch, dass die 
Kantenstachelchen weniger spitz, (lass die Stachelchen der Oberseite weniger deutlich und nicht 
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in Querreihen geordnet und dass auf der Unterseite statt der Warzchen einige Langswillste sich 
vorfinden, wie auch aus der Abbildung bei Klipstein Fig. 10. a. b. c. zu ersehen ist. 

Mit diesen Stacheln linden sich im Mikulschiitzer Steinbruch einige vor, welche sich 
(lurch gleichformigere Starke und runden Querbruch auszeichnen. Diese erreichen fiber 0,018 Lange 
und 0,0015 Starke und sind weniger stark bestachelt. Die Kantenstachelchen zeichnen sich von 
denen der Oberseite kaum aus; aber auch hier sitzen letztere noch immer in Querreihen, was 
flu die Stacheln dieser Art bezeichnend ist; auf der Hinterseite erkennt man hie und da deutliche 
Warzchen. Bei Cidaris spinulosa ist diese Form von Stacheln nicht bekannt. 

Diese Stacheln aus dem Muschelkalk Oberschlesiens besitzen daher Aehnlichkeit mit 
denen zweier Species von St. Cassian, ohne dass Uebereinstimmung bestiinde; es geht vielmehr 
aus der Vergleichung mit den Originalversteinerungen hervor, dass die Stacheln aus dem Mikul-
schiitzer Steinbruch eine den beiden damit verglichenen nahe verwandte Species bilden, die ich 
mit der Benennung Cidaris transversa unterscheide. Das Gestein, nach alien Richtungen hin mit 
diesen Stacheln durchdrungen, hesitzt ein weissliches Ansehen und ist von weicherer Beschaffen-
heit; die in Spath verwandelten Stacheln liegen darin mit Terebratula decurtata zusammen. 

Rhyncholithen. 

Die unter dem Namen der Rhyncholithen bekannten Versteinerungen, welche man anfangs 
auf den Muschelkalk beschrankt glaubte, sind jetzt in den verschiedensten Formationen nachge-
wiesen. In der Kreideformation fand zuerst v. Hagenow (Jahrb. f. Min. 1842. S. 567) eine Spe-
cies: Rh. cretaceus und hierauf Midler (Jos. Muller Monogr. der Petrefakte der Aachener Kreide-
formation. 1847. 1. H. S. 13. 45. T. 1. F. 4) eine zweite, Rh. Aquisgranensis. Aus dem Oolith 
macht Romer (Oolith. Geb. XII. 15) eine Species, Rh. Voltzi bekannt, und im Eisenrogenstein 
des Unterooliths int Ct. Basel fand Merian (Verhandl. d. naturf. Gesellsch. in Basel 1834/35 I. S. 36) 
eine von ihm Rh. acuminates genannte Species. Am friihesten aber und haufigsten wurden sie 
im Muschelkalk gefunden. Munster (Beitr. I. S.48) erwahnt deren vier: Conchorhynchus avirostris 
(Rhyn. Gaillardoti) Bronn u. Blum. (S. 49. T. 5. F. 2. 3), Rhyncholithus duplicatus. MOnst. 
(S. 50. T. 5. F. 4. 5), Rh. hirundo (S. 50. T. 5. F. 6-10), Rh. Orbignanus (S. 51. T. 5. F. 11. 12). 
Aus dem Gebilde von St. Cassian beschrieb ich eine eigene Species, Conchorhychus Cassianus 
(Klipst. Beitr. zur Geologie d. Ostl. Alpen. S. 145. T. 9. F. 7). 

Der Muschelkalk Oberschlesiens umschliesst ebenfalls Versteinerungen der Art, von denen 

indess nur erst unbedeutende Reste vorliegen. Zwei unvollstandige Exemplare aus der obersten 

Schichte des Muschelkalks von Rybna kommen am meisten auf Rh. hirundo heraus, und ein 

anderer Ueberrest von Lagiewnik scheint von Conchorhynchus avirostris herzuriihren. 

36 * 
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Ich habe nun noch auf eine eigenthilmliche Versteinerung aus dem Muschelkalk in Bohm's 
Steinbruch bei Tarnowitz aufmerksam zu machen, welche Taf. 32. F. 33 abgebildet ist. Sie 
besteht nur i❑ Steinkern, und erinnert an den beweglichen Theil einer Krebsscheere, fur den es 
gleichwohl zu gewagt ware sie zu halten. An alien Krebsresten aus diesem Steinbruch hing 
wenigstens noel' ein bischen Schaale an, von der gar nichts wahrgenommen wird. Die fiinf oder 
sechs schwachen Knotchen liegen nicht wie die Zahne der Krebsscheere in dem Rand, sondern 
etwas davon entfernt. Man sollte daher eher glauben, dass die Versteinerung den Steinkern der 
lialfte einer Bivalve darstelle. Er ist 0,021 lang und 0,011 hoch, ziemlich stark gewolbt und mit 
Ausnahme der Reihe schwach angedeuteter KnOtchen vollkommen Blatt. Das Gestein ist ganz 
dasselbe vie das, worin die Krehse beget). 

Ueberblickt man nun die im Muschelkalke von Oberschlesien vorkommenden Versteine-
rungen, so liisst es sich nicht verkennen, dass sie nicht gleichformig verbreitet, dass vielmehr 
einige derselben an bestimmte Lokalitaten gebunden sind. So lange indess die einzelnen ver-
steinerungsfObrenden Schichten nicht genauer auf ihren gegenseitigen Zusammenbang untersucht 
sind, ist es nicht wohl moglich sich von den Abweichungen im Gehalt an Versteinerungen und 
deren lokalem Vorkommen Rechenschaft zu geben. Demungeachtet darf nicht unterlassen werden, 
ware es auch nur summarisch, auf diese Abweichungen aufmerksam zu machen. So verdient es 
Beachtung , dass die neue Species Encrinus aculeatus in der Friedrichsgrube bei Tarnowitz von 
Sohlengestein der Muschelkalkforniation mnschlossen war, das, wie Mentzel mir bemerkt, auch 
Reste von Placodus liefert; warend die fibrigen von mir erwahnten Versteinerungen aus dem 
Dachgestein dieser Formation herriihren. Die Rhyncholithen von Rybna and Lagiewnik sind- ver-
schieden ; an ersterem Orte kommen sie auf Rh. hirundo heraus and die von letzterem Ort scheinen 
von Conchorhynchus avirostris herzuriihren. Die Echinodermen wurden in Bohm's Steinbruch, in 
der Bank fiber dem Dolomit von Mikulschiitz, besonders aber zu Chorzow gefunden; an letzterem 
Orte fanden sich Cidaris subnodosa, Dadocrinus gracilis, Chelocrinus? acutangulus, Pentacrinus 
propinquus ? and wie es scheint Encrinus liliiformis; der Steinbruch von Mikulschlitz bat an 
Echinodermen nur Cidaris transversa geliefert , von \Virbelthieren ist durchaus nicbts bekannt. 
Auch in Bohm's Steinbruch sollen Wirbelthiere kaum angedeutet seyn und die Cephalopoden 
giinzlich fehlen; dal& liefert dieser Ort den Clathocrinus digitatus , ferner Stielglieder, von denen 
es moglich ware, class sie von Encrinus liliiformis herriihrten, and zeichnet sich besonders dadurch 
aus, dass er bis jetzt die einzige Fundgrube ist fur Muschelkalkkrebse in Oberschlesien. Die 
Wirbelthierreste treten fast ausschliesslich im Dachgestein auf, und es sind dafiir Chorzow, Rybna, 
Larischhof, Alt-Tarnowitz, Opatowitz und Lagiewnik bekannt. Rybna, Chorzow and Larischhof 
bieten die moisten Fische dar. Gewisse Species kommen an einigen dieser Orte zugleich vor. 
Ceratodus, der in Schwaben, Franken und LOneville auftritt, ist aus Oberschlesien nicht bekannt, 
dessen Muschelskalk daher dem Keuper nicht so nahe liegen wird, als die Schichten, worin in 
den andern Gegenden Ceratodus gefuuden wird, und die mehr in breccienartigen Bildungen 
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besteben. Unter den 12 Genera Fische des Muschelkalks in Oberschlesien fand ich 3 — 4 neue, 
und tinter 25 Species, welche diesen Genera angehiiren, waren 10-11 neu. Chorzow und Lagiewnik 
sind an Sauriern am reichsten und es sind dies auch die Orte, besonders Lagiewnik, wo die 
kleinsten Saurier sich vorfinden; bei Chorzow liegen auch mittelgrosse Saurier, bei A1t-Tarnowitz 
nur grosse; Rybna und Larischhof liefern ebenfalls Reste grosserer Saurier. Chorzow ist fur 
Oberschlesien besonders interessant, da diese LokalitAt sich durch einen seltenen Reichthum an 
Echinodermen , an Fischen worunter die neuen Genera und die Schuppen mit starken Wfilsten, 
und an Sauriern auszeichnet. 


