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Der Lias [i besteht der Hauptsache nacli aus diinkeln S chie fe^-

l e 1 1 e n , deren Wande sich steil iiber die ausgedehnten Flachen des

Alpha erheben. In ihrem Ausseren haben seine Schichten nur sehr

Anmerkung: „Riicken" und „Bauch" der Cephalopoden sind im Texte

stets im Quenstedt'schen Sinne gebrauclit.



wenig gemeinsames mit den ihnen unmittelbar vorliergeheiiden, aber

die Betakalke, charakteristische Biinke im oberen Drittel der

Schichtenhohe mit ihren Petrefakten (letzte Arieten und Thalassiten)

zeigen die Verwandtschaft von Alpha und Beta so klar, dass wir

die beiden in natiirliclier Weise als u n t e r e r Lias znsammen-

fassen.

Das Auftreten von Petrefakten ist in diesem Formations-

gliede sehr verscliieden : Ganz unten in den nachher speziell zu

schildeinden Schichten des Capricornenlagers und der Grenzbank

linden wir eine wolilausgebildete und mit den Arten des oberen

Beta verwandte Mollusken- und Echinodermenfauna , sodann folgen

die maclitigen Ablagerungen der fast ganzlich tierleeren Turneri-
t h o n e : eine kleine Terebratel und hier und da ein Ammonit oder

Belemnit ist alles, was darin gefunden wird. Dariiber ist der Be ta-

k a 1 k mit einer reichen und eigentumlichen Petrefaktenentwickelung

abgelagert, und den Scliluss der Abteilung bilden wieder Thone, in

welchen eine Tierwelt begraben liegt, die, aufs schonste versteinert,

in vielen Formen der am Anfange des Beta auftretenden ahnlich ist.

Untersuchen wir die

Ueographische Verbreitung*

unsere Gruppe, so iinden wir in der Schweiz diese Abteilung wenig

bekannt , und zwar wie WaaptEn (der Jura in Franken, Schwaben

und der Scliweiz, pag. 30) ausfiihrt, da sie sicli wegen der leichten

Verwitterbarkeit ihrer Gesteine immer unter einer dichten Vegetations-

decke verbirgt. An einigen Punkten ist sie aufgeschlossen, jedoch

nur 1—3 m machtig und fast vollig petrefaktenleer.

RoMiNGEE (Neues Jahrbuch fiir Mineralogie etc., 1846, pag. 295)

nimmt an, dass der Beta in gewissen Gegenden der Schweiz ganz fehlt

und auf den Arietenkalken des Lias a sogleich der Gamma liegt.

Auch N o r d d e u t s c h 1 a n d (Quenstedt : Jura pag. 95) hat die

Thone iiber dem Arietenkalk, aber ebenfalls ohne Petrefakten.

In Frankreich hat Marcou (Recherch. geol. sur le Jura

salinois. Mem. Soc. geol. de France 1846) bei Salins am Westrande

des Jura genau dieselben Schichten (in einer Machtigkeit von 6 bis

8 m) angegeben, welche so vollstandig mit den wtirttembergischen

iibereinstimmen , dass er sie „Marnes de Balingen ou a (rryphaea

ri/mbium^'' nannte. Doch rechnet er die Abteilung nicht mehr zum
unteren sondern zum mittleren Lias, wozu ihn, wie Oppel (Wiirtt.

Jahreshefte 1856, pag. 181) meint, vielleicht die mergelige Gesteins-
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beachaffenheit der dortigen Schichten, vielleicht auch das Auftreten

der cymhimn-sihn\ich.en Gryphaea obliqua veranlasste.

Im Cher-Departement bei St. Amand finden wir namentlich die

oberen Schichten unseres Beta so wohl entwickelt, dass sie Feaas

(N. Jahrb. fiir Min. etc. 1850, pag. 147j fiir eigentUch „schwabische

Verhaltnisse" erklart.

Bei Semur und Beauregard sind die Thone im Sinemurieu

d'Orbigny's vorhanden und auch in

England begegnet man dieser Formation in vollkommener

Ubereinstimmung mit den librigen Liindern. In Yorkshire fand Oppel

(Wiirtt. Jahresh. 1856, pag. 172) bei Robin Hoods Bay die machtige

Masse der dunkeln Thone in der gleichen Position, von ahnhcher Ge-

steinsbeschaffenheit und mit denselben Petrefakten, wie in Schvvaben.

In dem bekannten Lyme Regis in Dorsetshire erhebt sich

der Beta 30 m iiber die darunterUegenden Saurierschichten. Auch an

einem anderen Orte dieser Landschaft, bei Charmouth , kommt er vor.

Besonders schon stimmen ferner in Gloucestershire die oberen

Thone (mit Am. oxi/notus, raricostatus und Pentacrinites scalaris)

mit unsern siiddeutschen Bildungen.

In der Nahe von Ilchester in Somersetshire findet sich bei

Marston Magna ein barter grauer Kalkmergel, welchen Soweeby

(Mineral Conchology of Great Britain Vol. I. pag. 167) Marston
stone nennt. Er hat fiir die Vergleichung mit dem unteren Beta

Wtirttembergs eine Bedeutung, welche ich spater ausfiihrlicher be-

handeln werde.

In S c h w a b e n endlich finden sich die Schichten in verschie-

dener Machtigkeit: am starksten entwickelt sind sie in der Gegend

von Bali n gen, im Siidwesten des Landes , wo sie Feaas (Wiirtt.

Jahreshefte 1847, pag. 202, Tab. IIIj zu 25 m Hohe angibt, von

dort nehmen sie gegen Nordosten im allgemeinen gleichmassig ab,

so dass sie in der Gegend um E 1 1 w a n g e n nur noch etwa 2—3 m
machtig erscheinen.

Diese dunkeln Thone, die an der Oberflache sehr leiclit ver-

wittern und zerfallen, bilden Hiigel und Halden, welche von Schluchten

und Bachrinnen tief durchfurcht, den Charakter des Gesteins aufs

trefflichste zeigen und haufig von gelben Thoneisensteingeoden mit

schwarzer Blende besat sind. Fast iiberall sind die Petrefakten (aus-

genommen im Betakalk) schon verkiest, eine Art der Versteinerung,

die hier zum erstenmale im Jura in ihrer vollen Ausbildung auftritt.

So stellt sich die Formation des Lias ji als eine in Europa



weit vei'breitete Masse maclitiger Thone clar , bei welcher sich in

den verschiedenen Landern nicht nur eine Gleichartigkeit des Ge-

steins, sondern audi der eingesclilossenen Petrefakten und ihrer Auf-

einanderfolge zeigt, so dass Quenstkdt mit Reclit den Beta „nac}i

jeder Richtung eine gliickliche Abteilung" nennt.

Bei der Gleichformigkeit des Gesteins muss, wie Quenstedt im

„Jura" und in den „Epochen^" ausfiihrt, die Wichtigkeit von Unter-

abteilungen zuriicktreten, Eine scharfe Trennung ist durch die Bilnke

des Betakalks gegeben, welche die Thone in untere (Capricornen-

lager und Turnerithon) und in o b e r e (Oxynoten- und Raricostaten-

lager) scheiden, allein diese Einteikmg ist nicht allgemehi durchzu-

fithren , da die Kalk])anke zwar in den siidwesthchen Gegenden

Wiirttembergs iilieraU vorkommen, jedoch weiter nach Nordosten an

verschiedenen Orten fehlen. Den

Unteren Thonen

habe ich meine besondere Aufmerksamkeit zugewandt. Obgleich die-

selben bei Bahngen 25 m machtig werden, so bietet doch ihre Haupt-

masse ein gleichmassiges Anselien dar, und naturgemasse Abgrenz-

ungen in denselben sind unmogUch. Scharf unterscheiden sich je-

doch von diesen echten petrefaktenarmen Turnerithonen z w e i

Schichten, welche bisher (ausser in der gleich nachher erwahnten

Notiz Quenstedt's) von niemand beachtet waren, und deren nicht ge-

ringe Bedeutung darin liegt, dass sie die scharf ausgesprochene

Grenze gegen den Lias a bilden, welche seither, namentlich wenn

die Olschieferschichten auftreten, nur wo Am. Birchi sich hndet,

genau bestimmt werden konnte.

Die obere der beiden Schichten zeigt eine schone Petrefakten-

entwickelung; Quenstedt nennt sie (die Ammoniten des schwiibischen

Jura, pag. 139) nach dem darin hauptsiichlich vorkommenden Am-
moniten das

C a p r i c o r n e n 1 a g e r.

Siidlich von Tubingen, auf der ,,Bleiche'' bei Ofterdingen

tritt aufs deutlichste eine 1.20 m miichtige Thonschicht zu Tage, welche

sich durch eine etwas hell ere Niiancierung sowohl von den holier

liegenden dunkeln Thonen, als auch von den schwarzen darunter an-

stehenden Ulschiefern unterscheidet. In Massen findet sich daselbst

die kleine Terchrafula Tunirrl und bei einigem Suchen sieht man
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bald, dass auch andere Petrefakten, Am. caprkornus nudus und Am.

Turneri durchaus keine Seltenheit sind.

QuEKSTEDT bemerkt ferner iiber diese Schicht : „Die Sache ge-

winnt iioch dadurch an Bedeutung, dass aus England unliingst

ein gi-auer barter, bituminoser Kalkmergel , sogenannter M a r s t o n

stone, von Marston Magna unweit Ilchester (Somersetshire) bekannt

ist, der von diesen kleinen Ammoniten (plomcosta) begleitet von

Am. Smithil forralich wimmelt. Auch dort gehort er ungefahr dieser

Region an, so dass damit moglicherweise ein bestimmter geognosti-

scher Horizont bezeichnet werden k()nnte." (Die Ammon. des schwab.

Jura, pag. 139.) Ich werde spater auf eine Vergleichung des deut-

schen und englischen Vorkommens zurlickkornmen.

Gleich unter dieser Thonschicht befindet sich langs der Bleiche die

G r e n z li a n k

zvvischen Lias a und (J. Sie wird daselbst von einer 15 cm dicken

Kalkmergelschicht gebildet, in welcher eine Reihe von Petrefakten,

in erster Linie die meist schon verkiesten A))i. capriconius und

Turneri liegen.

Nachdem an der Bleiche die geognostischen Verhaltnisse im

allgemeinen in der angegebenen Weise festgestellt waren, machte ich

mir zur Hauptaufgabe, diese Schichten, welche hier so klar zu Tage

treten, auch noch an anderen Orten aufzusuchen, und es ist mir die

Auffindung in bester Weise gelungen. Zunachst wandte ich micli

den in der Nahe der Bleiche befindlichen Steinbruchen im Lias a

zu, wo ich gleich unter der Humusdecke und iiber dem Olschiefer

eine etwa 25 cm dicke Thonschicht bemerkte, welche nach Art

und Farbe des Gesteines mit dem Capricornenlager vollstandig iiber-

einstimmte.

Da jedoch die Schicht ganz oben im Steinbruche ansteht, und

nirgends Verwitterungsreste zu bemerken waren, so war es fur mieh

nicht moglich, Petrefakten zu erhalten. Die Grenzbank tritt dagegen

wie an der nahen Bleiche zu Tage.

Nun untersuchte ich den von der Bleiche etwa 1 km gegen

Siiden entfernten Ofterdinger ,,Kuhwasen", welcher als einer der

besten Fundorte fiir die Petrefakten der oberen Lias /:^-Schichten

schon seit lange liekannt ist. Den unteren Teil dieses kahlen Riickens

bilden die 18 m machtigen Turnerithone, welche an Versteinerungen

sehr arm sind. In ihrem Gebiete konnte ich absolut nichts der

Bleiche Analoges entdecken, bis ich den Lauf eines kleinen Baches
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verfolgte, welcher am Fusse des Kuhwasens der nur wenige hundert

Meter entfernten Steinlach zueilt. Am Grunde desselben fiel mir

bald eine harte Kalkmergelbank in die Augen , welche dei- an der

Bleiche gefundenen zu gleichen schien. Sie zieht sich bis znm Niveau

der Steinlach hinunter und durchsetzt den Fluss eine kurze Strecke

oberhalb des bekannten Arietenschneckenpflasters (Quenstedt : Geo-

logische Ausfliige, pag. 202), wobei sie einen kleinen Wasserfall von

40 cm Holie bildet, um dann auf der andern Seite in doni stoil ab-

fallenden und bewachsenen Ufer zu verschwinden!

In dem ersten aus den Felsen des Wasserfails inmitten der

Steinlach herausgeschlagenen Bruchstiicke fand ich einen verkiesten

Ammoniten, der sich als identisch mit den Capricornen der Bleiche

ergab. Meine weiteren Funde liessen keinen Zweifel, dass ich audi

hier die G r e n z b a n k vor mir habe.

Dem Lauf des Baches wieder aufwiirts nachgehend, konnte ich

jedoch vom Capricornenlager nichts auffinden, da die Ufer mit einer

dicken Humusschicht bedeckt waren. Ich Hess deshalb an ver-

schiedenen Stellen aufgraben und fand bald die graue Thonschicht

genau in derselben Weise Avie an der Bleiche, 50 m von der Stein-

lach entfernt, und bald fielen zahlreiche Am. capricormis und Tumeric

sowie andere Petrefakten aus dem weichen Gestein heraus.

Hierauf durchsuchte ich die Umgebung von Baling en.

Da diese Gegend eine der besten fiir das Vorkommen des Beta in

Schwaben ist, so schloss ich, dass die von mir gesuchten Schichten

wahrscheinlich daselbst auftreten wilrden.

Diese Vermutung hat sich insofern bestatigt, als ich bei den)

Dorfe End in gen, zwei Kilometer siidhch von Balingen, die Grenz-

bank in der ausgebildetsten Weise und mit schonen Versteiner-

ungen fand.

Auch in der Niihe des von den Fundstellen bei Ofterdingen

iiber eine Stunde entfernten, gegen N. N. 0. gelegenen Dorfes Duss-
lingen sind unsere beiden Schichten an, resp. in der Steinlach an-

stehend. Diesen Ort kannte Que.nstedt und gibt im „Jura" pag. 84,

Tab. 10, Fig. 14 u. 15 eine Beschreibung und Abbildung von zwei

daselbst gefundenen Versteinerungen, doch war es ihm damals nicht

moglich, die Sache zu erklaren, da ihm weitere Anhaltspunkte fehlten.

Herr Buchhandler E. Koch von Stuttgart wies bei dem in der

Nahe des Hohenstaufen gelegenen Dorfe M ait is das Capricornen-

lager nach, und ich habe dasselbe bei Goppingen unterhalb des

Wehres im FilsHusse aufgefunden.
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So Ziehen sicli in Schwaben diese Schichten von der Gegend

des HohenzoUern zum Hohenstaufen und erlangen damit fur unser

Land die Bedeutnng eines f e s t e n g e o g n o s t i s c h e n H o r i z o n t e s

fiir den untersten Lias ji.

Wichtig sind diese Schichten in paliiontologischer Hinsicht.

Bisher wnide angenommen, dass in den unteren zwei Dritt-

teilen des Beta sich nur sehr wenig von organischen Resten finde

:

Terehratula Tiirneri und zuweilen ein Am. Turneri und capricornns

oder ein Belemnif war alles, was die sparhche Fauna aufzuweisen

hatte.

Eine Korrektion muss hier mit einem Satze Oppels vorgenommen

werden. Derselbe sagt (Die Juraformation Englands, Frankreichs und

des siidwestUchen Deutschlands, pag. 51) : „Den Am. Tnrneri habe

ich in Schwaben in der ganzen Abteihing nicht gefunden." An der

Ofterdinger Bleiche aber Hegen Exemplare des echten Am. Tnrneri

in grosser Menge.

Ausser den angefiihrten beiden Ammoniten habe ich in diesen

untersten Betaschichten noch 22 Spezies fossiler Reste gesammelt,

so dass jetzt hier die ArmHchkeit in der organischen Entwickehmg

verschwunden ist und wir eine Fitlle von Formen haben, welche

diese Schichten an andere petrefaktenreiche GHeder des Lias eben-

biirtig anreihen.

Im nachfolgenden sollen nun die einzehien Fundorte und ihre

Petrefakten beschrieben und verglichen werden.

Die Bleiche

ist ein kahler, vegetationsloser Abhang in der Nahe des siidhcli von

Tubingen gelegenen Dorfes Ofterdingen. Sie wird gebildet durch

einen gegen das Dorf abfallenden Hiigel und e-rreicht bei 5 m rela-

tiver Hohe eine Liingenausdehnung von 100 m.

Zuerst sind die Endglieder des Lias a daselbst aufge-

schlossen.

Unten am W ege steht das P e n t a c r i n i t e n 1 a g e r an
,
ganz

gefiillt mit den Stiicken des JPcntacrimtes tubercidatus. Auch den Am.

compressaries fand sich hier. Darauf folgen, wie das nebenstehende

Profil zeigt, die wechselnden Lager der

1 s c h i e f e r und M e r g e 1 k a 1 k e mit ihrer Petrefakten. Lei-

der ist es mir trotz des eifrigsten Suchens in diesen Schichten nicht

gelungen, den Am. Birchi, welcher daselbst sein Lager hat, heraus-

zngraben. Quenstedt hat die Bedeutung erlautert, welche diesem
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Profil der „Bleiche" bei Ofterdingen.

Aufejeiiommen im Mai 1884.

T u r n e r i - T h n e mit sparlichen Am . Turiieyi, Belnuuitcs

brevis und Tcrehratula Turiieri.

Viele Thoneisensteingeoden mit Blende.

Nagelkalk.

An den Abhangen viele Thoneisensteingeoden, zuni Telle

im Gestein, die andern duich den Regen von oben her-

unter geschwemmt.

Capri c ornenlager. Graue , blatteiige Thone von '

etwas hellerer Farbe, als die dariiber lagernden Turneri- i g

Thone. Atu. capricornus, ziphus, Turneri, amcdthoides, ra-
j

o
diaiis capriconii, lacunoides, globosus (i. Belcmnitcs brevis.

Turbo lieliciformis, eiuymphalus /?. Tcrebratnla Turneri, belem-

nitica. Pedcn aeqnidis. Monotis inaequivalvis. CidariH mi-

nutus ; Stacheln von Cidariten cf. arietis. OpMnra. Pcnta-

crlnites tiiberculatus und scalaris.

Grenzbank fi. Harter grauer Kalkmergel mit Ad/.

capricornus, Turneri, iniscrabilis. Beletnnifes brevis. Tere-

bratula bcleimiitica. &rijpliaea cijmbium. Ostrea cf. arietis.

PlagiostoiiKi (ligantruni, acnficosta. Poifacrinites tubcrrid(dus.

Unten Fukoiden.

Schwarzgrauer Mergelkalk mit Fukoiden.

Weicher Thonschiefer. '" M

Feinblatteriger Olschiefer, sehr bituminos und in diinne

Flatten spaltbar. Verwittert leicht und triigt viel zur

Fruchtbarkeit der Felder bei.

Cidarites oUfex. Am. olifex. Srrpula. Fukoiden.

Harter Mergelkalk.

Feinblatteriger Olschiefer. Wie oben.

Harter Mergelkalk mit Geoden.

Pentacrinitenbank, Zahllose Glieder von Poitn-

crinites tuberculatus. Am. compressarics.
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in vSchvvaben lange niclit gekannten, aber in England so liaufigen

unci wichtigen Ammoniten , auch bei uns zukommt , indem er (die

Amm. des schwab. Jura pag. 133) mit Bezeichnung auf die Funde

von Dusslingen sagt: „Wir liaben damit fiir den Schluss des Lias a

in England und Deutschland einen sicheren Horizont gewonnen."

Der Schluss des Lias a tritt ein vor der folgenden Grenz-
bank ^. Sie besteht aus einem liarten, grauen Kalkmeigel , in

welchem die Petrefakten, zum Teil schon verkiest, liegen. Hue
Dicke betragt an der Bleiche, wie an den andern Fundorten.

circa 15 cm. Leitmuscheln sind hier, wie in dem folgenden Capri-

cornenlager, Am. capricornus nudns und Am. Tttrneri. Die Bank
ist unten voll Fukoiden und man findet in deren Begleitung nur

wenige andere Versteinerungen , welche dagegen in grosser Menge
in dem oberen fukoidenleeren Telle zu linden sind. Von den Petre-

fakten, welche das Profil angibt, sind noch Belemnites brevls, PJagl-

ostoma yigcmtcum und acuticosta als haufig vorkommende Fovmeii

zu erwahnen.

Dariiber folgt nun das C a p r i c o r n e n la g e r ,
eine Schicht von

grauen Schieferletten in einer durchschnittlichen Miichtigkeit von

1,20 m. Gegen Nordosten ist eine leichte Abnahme in der Dicke

der Schicht zu bemerken. Die etwas hellere Farbe der grauen, an

der Oberflache bliltterigen Thone, im Vergleiche mit den hoher liegen-

den Turnerithonen, habe ich schon erwahnt.

Bingsumher liegen an der Bleiche Thoneisensteingeoden mit

Blende, welche zu einem grossen Teil nicht der Schicht selbst

angehoren, sondern vom Regen von oben herabgeschwemmt wurden.

Auch an manchen von den zahlreichen herumliegenden Bruchstiicken

des Am. Tnrneri erkennt man an der rohen Verkiesung und der

Art der Verwitterung , dass sie durch die Thatigkeit des Wassers

herabgerollt worden sind. Leitend sind Avieder Am. capricornus und

Tiirtieri
^ sowie der nachher beschriebene Pecten aequalis , welche

sich in grosser Menge finden. Die vibrigen Versteinerungen zeigt

das Profil.

tjber diesem Thon bin ich an der Bleiche auf eine Nagel-

kalkbank gestossen, welche ich auch am Kuhwasen wieder fand.

Einen Horizont zur Trennung des Capricornenlagers von den hoher

liegenden Turnerithonen gibt sie jedoch nicht an , da die letzteren,

wie das Profil des Kuhwasens zeigt, sich dort in betrachtlicher

Miichtigkeit dazwischen geschoben haben.

Dariiber bilden dann den Abschluss der Bleiche die eigenthchen
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Turnerithone, 2 bis 3m miiclitig, worin nur A)}i. Turncri, Belem-

nites brevis und Terchratula Tunteri gefunden werdeii. Audi hier

zeigt sicli die Bleiche noch als guter Fundort, denn wahrend an

vielen Orten diese wenigen Spezies in den Thonen sehr selten oder

gar nicht auftreten, habe icli hier alle drei Arten gesammelt. Uber

die Art des Vorkommens von Am. Turneri spracli ich schon vorhin,

Belemniten und Terebrateln sind meist mit faserigem Mergel bedeckt.

Im Siiden voni Dorfe Ofterdingen erhebt sich, etwa 1 km von

der Bleiche entfernt, der steile kahle

Kuhwasen.

Er besteht in seinem unteren Teile aus den Schichten des

Lias ti, dariiber bildet Gamma die sehr gedehnte und langsam auf-

steigende Kuppe. Den Betaschichten kommt eine Gesamtmiichtig-

keit von 22 m zu. Der Kuhwasen ist schon lange mit Recht wegen

des charakteristischen Auftretens derselben beriihmt, und seit ich

an seinem Fusse noch das Capricornenlager und die Grenzbank auf-

gefunden habe , stellt er ein Bild des Beta dar , dessen Gesamtheit

sich nirgends dem Geologen in derselben Vollstandigkeit zeigt wie hier.

An der Miindung eines kleinen von dem nahen Kuhwasen her-

kommenden Baches, bildet die Steinlach, wie schon angefiihrt, einen

kleinen Wasserfall, welcher durch die Grenzbank und die darunter

liegenden letzten Schichten des Lias a gebildet wird. Genau wie an der

Bleiche ist ihr Gestein ein barter, grauer Kalkmergel und ein Zweifel

an der Identitat ist unmoglich, da audi an beiden Orten die Petre-

fakten identisch sind. Siehe das umstehende Profil.

Das iiber diese Schicht bereits bei Beschreibung der Bleiche

Gesagte gilt auch hier. Die Bank ist am Flusse 15 cm miichtig

und unter ihr lagert der Alphamergel, welchen das Wasser wegen

seiner geringen Harte ausgewaschen hat, so dass er etwa handbreit

hinter die Bank zuriicktritt.

Verfolgt man den Bach aufwarts, so verschwindet die Bank

wieder unter der mit zahlreicheii Gerollen des weissen Jura erfiillten

Alluvialschicht, tritt aber in einer Entfernung von 50 m wieder zu

Tage. Dem Ufer der Steinlach zu findet eine Senkung der Schicht

statt, wdclie vier Grad betrilgt.

Dariiber liegt nun das Capricorn e nlager. Nur wenige der

ausgegrabenen Petrefakten sind so gut erhalten wie die der Bleiche

:

die Formen sind meist verdriickt, doch erkennbar : die Menge derselben

ist sehr gross.
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Profil des Lias ,y am „Kuhwasen" bei Ofterdingen.

Aut'trenommen im Mai 1884.

Lias

Raricostaten-

bank.

Am. raricostatus.

Oxynotenlager.

Am. oxynotus.

Am. h'tfer.

Am. miserahilis.

Am. lacunatus.

trf/jphaca obliqua ( cijmh'mm).

Pentacrinifes scalaris. Trochus. Serpidu. Be-

lemn'dcs hrevis secundus. Terebrafnla oxynoU.

LitKjula. Plicatula ox//iioti und spinosa. Avi-

cula. Monotis papyria und hia€(puvalri». Ger-

v'llUa. Modiola. Myocondta. Crcnatala. Mytilus

mmutus. Myacites. Cucidlaea oxynoti, ovum- und

Miinsteri. Nucida complanata fl, hifiexa, Pal-

mae, variah'dis (3, subovalis, tunicata. Cardtnm

oxynoti und muscidosum. Venm pnmila. Pecteu

aequcdis. Pentacrinites scalaris minor, mo)idi-

ferus (i. Corbula cardioides.

Betakalk.

(10 cm.)

Am. Turiieri, sfeUaris, hetacalcis. Terehratida

vicinalis, ovatissima, plicatissima. Spirifer heta-

calcis. Thalassifes hyhridus. GerciUia. Lima.

Pecten. Plagiostoma. Monotis. Myacites Hasinas.

Pholadomya. Trochus.

10 m. Turneri-Thone. Am. Turncri, capricornus. Belemnifesbrecis

secundus. Terebratula Turncri.

3 cm, Nagelkalk.

8 m. Turneri-Thone, wie oben.

1 m. Capricornenlager. Graue Thone , etwas heller als die

Turneri-Thone.

Am. capricornus und Turncri. Bclemnitcs hrevis. Pecten aequaUs.

Plagiostoma acuticosta.

15 cm. Grenzbank. Harter, grauer Kalkmergel. Am. capri-

cornus. Plagiostoma giganteum.

Lias a.
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Etwas weiter aufwarts am Bache gelangt man dann zum eigent-

lichen Anstieg des Knhwasens. Hier erhebt sich die gewaltige

Masse der

T urn erit hone. Eine Schildernng des einformigen petre-

faktenleeren Gesteins liabe icli bereits gegeben. Wiihrend die Bleiche

noch verhaltnismassig vieles liefert, ist hier Am. Turneri eine grosse

Seltenheit. Nur ler. Turneri kommt haufig vor. Uberall enthiilt

das Gestein Geoden.

Das Wasser hat mehrere , 2 bis 4 m tiefe Einschnitte in den

Berg gerissen. Die ganze Masse bis zumBetakalk hat eine Hohe

von 18 m. Dazwischen lagert die schon von der Bleiche her be-

kannte ISfagelkalkbank. Auf den Betakalk folgen die oberen

petrefaktenreichen Thone, beziighch derer ich auf das ProHl

verweise. In

Endingen

bei BaHngen findet sich die Grenzbank sehr schon bei den „Kapellen-

ackern" im Westen des Dorfes in der Nahe der beriihmten Alpha-

steinbriiche, welche Quenstedt (die Amoniten des schwabischen Jura,

pag. 41) beschrieben hat. Auf das letzte Glied derselben, den

„Schneller", folgt eine Olschieferbildung und dariiber unsere

Bank mit hilbschen Capricornen. In gleicher Weise folgt bei

Dusslingen

in der Nahe von Tubingen die Bank iiber den 01s chief em, wo

sie jedoch nur bei sehr niederem Wasserstande der Steinlach, welche

sie durchzieht, sichtbar wird. Hier ist der Anschluss an Lias a in-

sofern am vollstandigsten , als weiter fiussabwarts Am. Birchl ge-

funden wurde. Das Capricorn enl a ger steht auf dem rechten

Ufer des Flusses 1 m machtig und deutlich sichtbar an.

Wie schon erwahnt, fand Herr E. Koch bei

Maitis

am Hohenstaufen das Capricornenlager. In seiner Sammlung be-

finden sich von diesem Orte Am. capriconius und Am. radians

capricorni. Unterhalb des Wehres bei

Goppingen

suchte und fand ich das Capricornenlager mit Am. caprkornas, dessen

bestes, dort gefundenes Exemplar ich meinem Begleiter, Herrn Kan-

didat E. Kromek, danke.
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Bei Untersuchung der in diesen Schichten enthaltenen Petrefakten

ist auf die beiden Tierklassen der M o 1 1 u s k e n und E c h i n o d e rm e n

Riicksicht zu nehmen.

Am wichtigsten von ihnen ist natiirlich die

Klasse der Molluskeii

und darunter wieder die

Ordnung Cephalopoden.

Von diesen kommen vor :

1. Tetrahranchiata.

Ammoneen : Ammonites.

2. Belemnca

:

Belemnites.

Die wichtigsten sind wie iiherall im Jura die Ammoniten
und von ihnen hier die

Familie der Capricornen.

Sie sind fur die genaue Systematik von grosser Schwierigkeit,

da wir es mit zahh'eichen Ubergangsformen zu thun hahen, wodurch

die Abgrenzung der Spezies in vielen Fallen sehr erschwert wird.

Weight (The Lias Ammonites of the British Islands, Palaeonto-

graphical Society Vol. XXXII—XXXVII, pag. 267, 306) bringt nach

Neumaye die Capricorner, deren typische Merkmale zuerst Leopold

V. BucH, der Schopfer der seither gebrauchlichen Ammoniteneinteilung

in den Abhandlungen der K. Akademie der Wissenschaften zu Berlin

;

„Uber Ammoniten 1832'' pag. 12 veroffentlicht hat, nebst vielen

anderen in der Abteilung der Aegoceratiden und innerhalb dieser

im Genus Aegoceras unter.

Jedoch folge ich hier der auch von Quexstedx acceptierten

Einteilung L. v. Buchs.

Allgemeine Kennzeichen unserer Gruppe sind:

1. Die geringe Involubilitat der Schale.

2. Die starke Verastelung der Lobenlinie im ausgebildeten Alter,

was deren Untersuchung zuweilen schwierig macht.

8. Die Hilfsloben sind zu einem ausgezeichneten, Nahtlobus

vereinigt.

4. Der Kiel ist meist vollstandig verschwunden.

Von den Unterabteilungen der Capricornen kommen hier nur

in Betracht die
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riaiiicostae

mit stark markierten Rippen, welche sich auf dem Riicken erbreiteni.

Der Am. caprkornus ist cler 'wichtigste Ammonit meiner Unter-

suchungen. Sein Auftreten in den hier beschriebenen Schichten be-

zeichnet die scharfe Grenze des Lias a und /:?.

Von da setzt er sich, wenn auch in den Tiirnerithonen nicht

haufig vorkommend mid namentlich in den obersten Schichten stark

variierend durch den ganzen Beta fort.

Grossere wohlerhaltene Exemplare sind im Capricornenlager

an der Bleiche bis jetzt nicht gefunden Avorden, die beiden grossten

(deren eines in Quenstebt's Ammoniten Tab. 21, Fig. 11 abgebildet ist)

haben einen Durchmesser von 17 mm; kleinere dagegen sind haufig.

Bruchstiicke, oft von grosseren Schalen, fanden sich in Menge vor.

Die braunen, oft schon glanzenden Ammoniten sind verkiest,

was leider ihren Zusammenhalt und Grosse oft beeintrachtigt , da

meist zu wenig SchwefeIkies vorhanden ist, um grossere Exemplare

ganz zu konservieren , weshalb auch bei solchen gewohnhch die

Wohnkammer fehlt.

Die Lobenlinie ist auf den innern Umgangen und bei kleinen

Tieren einfach gewellt . wird aber bei etwas grosseren vielfach ver-

zweigt.

Wie bei samtHchen Uassischen Ammoniten gilt natiirhch auch

hier das Gesetz vom s ym m e t r i s c h z w e i s p i t z i g e n B a u c h -

lobus, welcher schmal und so lang ist, dass sein Ende offer die

niichst vorhergehende Kammerwand beinahe beriihrt. Die innere tiefe

Spitze des N a h 1 1 o b u s ist bei alien geeigneten Stiicken deutlich

erkennbar.

Der grosse Seitenlobus ist um ein ziemliches breiter als

bei dem hoher vorkommenden capricormts der Turnerithone, ist je-

doch gerade wie dieser beinahe symmetrisch zweispitzig, nur mit etwas

verlangerter unterer Zacke.

Bei kleinen Exemplaren wird der Seitenlobus von dem R ii c k e n-

lobus an Grosse iibertroffen , im weiteren Verlauf des Wachstums

tritt eine Gleichheit beider ein, so dass dann „im ausgebildeten

Zustande" (s. Cephalopoden pag. 80) der Seitenlobus an Grosse die

erste Stelle einnehmen kann. Beobachtet habe ich dies jedoch bei

den Erfunden des Capricornenlagers nie. Dagegen besitze ich mehrere

kleine Exemplare von 8—9 mm Durchmesser , auf die ich weiter

unten zuriickkommen werde , welche einen halben Umgang Wohn-

kammer zeigen, daher als erwachsen angesehen werden miissen. Bei
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diesen ist der breite Riickenlobus entschieden der langste der Loben
und WrktHt hat somit Unrecht, wenn er (Lias Ammon. pag. 307)

als charakteristisches Merkmal des Oenus Aegoceras den kleinen

Siphonallobus angibt.

Die Scheibenzunahme betragt 3 bis 3,4, die Dicke
der Mil n dung schwankt zwischen 1 nnd 1,2.

Auf der Verschiedenheit der Rhomben und Rippen nacli

Grosse und Stellung beruht bei diesen Ammoniten eine ganze Reihe

von Yarietaten.

Qlenstedt trennt, je nachdem die Rippen Stacheln tragen

oder nicht, den capricornus spinosus vom nudus. Beide Unterarten

kommen mit vielen Zwischenformen im Capricornenlager vor , in der

Grenzbank habe ich nur den nudus gefunden. Der

Am. capricornus nudus unterliegt selbst wieder mancherlei

Veranderungen. Es ist bemerkenswert , dass nur wenige der Tiere

im Capricornenlager den vollkommenen Rhombus zeigen, welchen die

schwabischen , etwas hoher hegenden Normalformen (Cephalopoden

Tab. 4, Fig. 6) so schon besitzen.

Die haufigste Form des (•apricornus nudus hat vielmehr bei

gedrangter Stelkmg der Rippen eine, mit dem Normaltypus ver-

glichen, schmalere Rhombenentwickelung, wobei die Rhomben zwar

gegen vorn ihre voile Ausbildung erreichen, nach hinten jedoch

stets ein Stiick fehlen lassen. Die drei feinen Linien im Rhombus
sind haufig sichtbar , nur mit dem Unterschied, dass beide vordere

nach vorn streben und die letzte , dem Zuge der Rippen folgend,

das Ganze mit einer geraden Linie abschliesst.

Verschiedene Bruchstiicke grosserer Exemplare haben dieselbe

Hinneigung zum Am. caprkostatus (Quenstedt, Ammoniten des schwab.

Jura Tab. 19, Fig. 14) Avie der aus den Turnerithonen (1. c. Tab. 21,

Fig. 4) bei Reutlingen stammende Am. capricornus. Die hintere Halfte

des Rhombus fehlt vollig, die vordere ist derart gewolbt, dass, wenn
auch noch die hintere Streifungslinie sich nach vorn kriimmt, zuweilen

geradezu kleine Halbmonde entstehen.

Ausserdem besitze ich noch verschiedene kleine wohl erhaltene

Exemplare, (das grosste hat 9 mm im Durchmesser) bei welchen
im Gegensatz zu den obigen die Rippen weiter auseinander geriickt

erscheinen. Dass man es hier nicht mit jungen, sondern mit aus-

gewachsenen Exemplaren zu thun hat, beweisen die drei am besten er-

haltenen unter denselben, welche einen halben Umgang Wohnkammer
zeigen. Die Lobenlinie ist einfach und zeigt die schon angegebene
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Eigentiimlichkeit , class der erste Seitenlobus kleiner ist, als der

Hiickenlobus.

Sonst stimmen diese Formen nach Rhomben und Rippen unter

alien im Capricornenlager am besten mit der Normalform in den

„Cephalopoden". In der Jugend sind dieselben auf dem Riicken fast

voUig glatt, so dass die Rhomben mit ihren Linien zwar unter der

Lupe sichtbar sind, aber nicht mehr anschwellen.

Eine weitere Varietat ist dadurch auffallend , dass die Rippen

noch dichter stehen als bei alien seitlier angefiihrten. Von Rhomben
kann man hier nicht mehr reden , die Rippen erscheinen iiber den

Riicken laufend ein wenig nach vorn geschweift und erbreitert.

An der Bleiche werden sie haufig gefunden. Sie zeigen, wenngleich

kleiner, Ahnlichkeit mit dem von Quenstedt (die Am. des schwab.

Jura Tab. 21, Fig. 3) abgebildeten, kranken Turnerier, was ein eigen-

tiimliches Licht auf die Verwandtschaft der Arieten und Capri-

cornen wirft.

Vielen Formen ist die Neigung zur Stachelbildung eigen.

wodurch wir zum

Am. cajiricornus spinosas gelangen. In den Verhaltnissen

der Rhomben und Rippen stimmt er in den meisten Fallen mit der

zuerst genannten und am hiiufigsten vorkommenden Varietat des

Am. capricornus nudus, allein die Rippen entwickeln bald Stacheln.

QuKNSTEDT hat eiu Exemplar desselben (die Ammon. des schwab.

Jura Tab. 21, Fig. 11) abgebildet.

Wright (The Lias Am. Tab. 24, Fig. 5) hat einen ausgezeich-

neten Aegoceras plankosta (identisch mit unserem Am. capricornus)

dargestellt. Die Rippen stehen bei diesem durchweg dichter, als an

den bei uns in den Turnerithonen gefundenen Formen und bilden

sehr bald Stacheln.

Derselben Spezies gehort der bei d"Okbiony (Paleont. franc.

Ter. jur. Tome I, Tab. 103) abgebildete Am. Dudressieri an, und

es mogen deshalb diese beiden, wenn auch grosser, ebenfalls als ein

gutes Bild der im Capricornenlager vorkommenden betrachtet wer-

den, wahrend die von Zieten- (Verstein. Wiirtt. Tab. 4, Fig. 8) und

von L. V. BucH (Uber Ammoniten Tab. 4, Fig. 4 d) gegebenen Ab-

bildungen mehr mit dem Normaltypus in den „Cephalopoden" (Tab. 4.

Fig. 6) iibereinstimmen, jedoch beide im mittleren Alter gedrangtere

Rippen haben. Wright (The Lias Am. pag, 337, Tab. 24, 25) erlautert

an einem grossen Exemplar von Lyme Regis vier Stadien , welche

wir in der Entwickelung des Am. capricornus (bei Wbight: Acgo-
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ceras planlcosta) zu verfolgeii im fetaiide sincl , nnd welche er siirat-

licli bei diesem Tiere vereinigt lindet. Er unterscheidet

:

1. ein planicosta-^i^AiVim: die Rippen s^ind schlank nnd

ohne Stacheln, sie bilden auf dem Riicken deii Rhombus.

2. eine -s-jjj^^rs-Entwickelung: die charakteristischen Knoten

treten auf.

8. ein D u d r e s s ie r i -Si9,({mm: zahlreiche Rippen mit Knoten.

4. das erwachsene Alter: die Knoten verschwinden , an der

Schale treten einfache Rippen und radial laufende Linien auf.

Dies gibt eine gute Ubersicht und man kaini sich, je nachdem

man sich bei den einzelnen Individuen das eine oder andere Sta-

dium entwickelt denkt, leicht in den verschiedenen Formen zurecht-

Hnden. Wright bemerkt ilber sein grosses Exemplar (welches einen

Durchmesser von 20 cm hat), dass es das einzige, ihm bekannte sei,

und dass iiberhaupt das vierte Stadium nur selten vorkomme. Ich war

daher sehr erfreut, im Besitze Herrn Prof. Quenstedt's ein zweites,

noch grosseres, von 25 cm Durchmesser zu finden, welches derselbe in

den „Ammoniten des schwabischen Jura" S. 159 genau beschreibt. Der

schwabische Ammonit ist vollig mit Loben bedeckt und zeigt eine

ahnliche, jedoch nicht vollig gleiche Entwickelung wie sein englischer

Verwandter. In der Jugend ist er ein capricornus , entwickelt so-

dann die Ziphusknoten , um sie im Alter zu verlieren und sich

mit ungeteilten Rippen von geringerer Starke zu bedecken.

Bei genauer Gegeniiberstellung beider Formen kam ich zu der

Uberzeugung, dass Wright mit seiner Einteilung in vier Stadien —
welche allerdings alle Variationen hiibsch unter einen Hut bringt —
doch nicht volhg Recht hat, da wir bei dem auf Tab. 25 seines

Werkes abgebildeten Exemplare das wahre Ziphusstadium ver-

missen, auf der Schale ist dasselbe vielmehr nur durch einige dickere

Knoten angedeutet, die jedoch (dichter stehend als beim echten

ziphiis) sofort in das DM(?>T55-<er«-Stadium iibergehen, welches wahrend

des ganzen mittleren Alters vorherrschend bleibt. Beim schwabischen

ist das gerade umgekehrt: man hat kein i)«r/re.s.sicri-Stadium, aber

an dessen Stelle den zipltus vollstandig ausgebildet.

Die letzte Entwickelung , das knotenlose Alter , ist bei beiden

in gleicher Weise vorhanden , der englische ist noch mit der schon

radial gestreiften Schale versehen, welche dem schwabischen fehlt,

der dagegen die Loben zeigt, von denen der erste Seitenlobus die

andern an Grosse iiberragt.

Diese zwei Formen des .,erwachsenen" caprlcornas stehen in
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einem eigentiimliclien Verhiiltnisse zur Entwickelung durcli Selektion.

In del- Jugend glatt, in der Mitte des Lebens durch Knoten ge-

schiitzt, die im Alter wiedernm verloien gehen, wie kann dies —
da doch Rudimentarverhaltnisse ausgeschlossen sind — in harmoni-

scher Weise durch das Niitzlichkeitsprinzip erklart wordenV Wir

stehen hier vor einem jener Falle, wo Darwins Lehre zur vollstan-

digen Erklarung der Erscheinungen nicht mehr ausreicht. Abnorm

konnen wir eine derartige Biklung auch nicht heissen , da die Spe-

zies in zwei weitentfernten Gegenden gelebt hat. Ausserdem finden

wir auch noch bei anderen Ammoniten diese auffallende Tendenz,

im spaten Alter Rippen und Knoten schwilcher werden oder ganzlich

verschwinden zu lassen.

Beim Am. caprlcornus bleibt die Glatte der inneren Umgange

jedoch mehr oder weniger in dei- Jugend erhalten , als eine Folge

des nachher erwahnten biogenetischen Gvundgesetzes.

Am besten stimmt die Annahme von den an demselben Tiere

zusammen auftretenden Formen bei uns in Wiirttemberg fiir die

zwei ersten Entwickelungsstadien : den caprkonms mulus (planicosfd)

und ziphus. Quensiedt schreibt dariiber im ,,Handbuch der Petre-

taktenkunde 1882 pag. 549" : „Die Jugendexemplare des armatus

sparsinodus kann man nicht (vom capriconnts nndus) unterscheiden,

allein spater bekommen sie ganz unformliche Knoten auf den allmali-

lich sparsamer werdenden Rippen {siplms). Fast mochte man

glauben, beide gehorten nur einer Spezies an." Einen Am. slplins

habe ich selbst in diesen Schichten nicht finden konnen , dagegen

besitzt Herr Prof. Quenstedt von der Bleiche ein ausgezeichnetes

Exemplar , betreffs dessen ausfiihrlicher Beschreibung ich auf die

,, Ammoniten des schwab. Jura S. 185" verweise.

Auf die bisher besprochenen Capricornen wende ich nun das

von der Zoologie allgemein angenommene b i o g e n e t i s c h e G ru n d-

g e se tz an.

Dasselbe lautet: Die Entwickelung eines jeden Individuums

(Ontogenie) ist eine kurze und gedrangte Wiederholung der Stammes-

geschichte seiner Spezies (Phylogenie). Ich bin der Uberzeugung,

dass sich mit Hilfe dieses Gesetzes noch manche schwierige Fragen

der Stammesgeschichte der Ammoneen werden beantworten lassen, da

wir bei keiner anderen Tiergruppe die Entwickelung der aussern Ge-

stalt, ich mochte sagen, ab ovo, d. h. in diesem Fall von der Anfangs-

blase an , schoner vor uns haben. Beziehe ich das Gesetz auf den

vorliegenden Gegenstaiul, so ergibt sich als sicheres Resultat, dass
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sowohl Am. IJndrt'Ssicri, als auch Am. siphus derart verwandt sind.

dass ihr gemeinsamer Stammvater Am. capricornus nudus ist. Der

Beweis folgt daraus, dass jede dieser Formen im Jugendalter den

cap)-icor)i ii^s-Ziistand zu durchlaufen hat.

Meine Aufmerksamkeit auf eine weitere Thatsaclie gelenkt zu

haben, bin ich Heirn Prof, Eimek in Tubingen zu Dank verpflichtet.

Seine zoologischen Forschungen haben ihn zu dem Satze gefiihrt, dass

die Tiere im reifen Alter am meisten zur Erlangung neuer Abanderungs-

charaktere geneigt sind, welche, wenn passend im Kampf ums I)a-

sein, von den Nachkommen festgehalten werden. Zu einem gleichen

Resultate ist auch Wurtenbergee gelangt.

Eine Bestatigung dieser Thatsache bildet die Entwickehmg

unserer Ammonitengruppe. Hier unten, im Capricornenlager und der

Grenzbank, wo sie zum erstenmale erscheinen , zeigen die Tiere in

der Jugend alle das gleiche Aussehen, aber spater, an einem ge-

wissen Punkte des Alters, beginnen Variationen auf der Oberfliiche

der Schale, von denen wir verschiedene an den spater auftretenden

Formen als feststehende Artmerkmale wieder erkennen.

Zum Schlusse kann ich nicht unterlassen, einen Mangel zu er-

wahnen, welcher der palaontologischen Kenntnis speziell der Weich-

tiere, wohl immer anhaften wird. Es ist unmoglich, die Geschlechter

zu trennen ; und da wir wissen, wie sehr dieser Unterschied die Ge-

stalt der Tiere beeinflussen kann , so mag es wohl sein , dass bei

Yergleichung verwandter Formen manches verschiedenen Art en zu-

geteilt wird, was nur geschlechtliche Differ en zen sind.

Aus der

F a m i 1 i e der A r i e t e n

ist Am. Tnrneri fiir diese Schichten ebenso wichtig, wie Am. capri-

cornus. Nach ihm hat Herr Prof. Dr. v. Quenstedt, schon lange

ehe sein Vorkommen im Capricornenlager bekannt war, die Haupt-

raasse der petrefaktenarmen Ablagerungen „Turnerithone" ge-

nannt, welcher Bezeichnung von manchen, hauptsachlich von Oppel

(den ich dieser Sache wegen schon angefiihrt habe) widersprochen

wurde , well sich Am. Turneri., als dessen Normalform er den von

SowEKiJY (Mineral Conchology of Great Britain, tab. 452, Fig. 1) ab-

gebildeten annimmt, bei uns iiberhaupt nicht hnde.

Von diesem echten SowEBijY'schen Turneri habe icli lum in

den untern Schichten an der Bleiche in wenigen Stunden die llruch-

stiicke dutzendweise gesammelt und denselben auch an den andern
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Fundorten vorgefunden und ich kann fiir diese unteren schwabischen

Erfunde keine bessere Beschreibung finden, als wenn ich die Worte

SowEBBYs (Mill. Conch., Vol. V, pag. 75) beisetze : „Depressed, radiated,

carinated, a furrow on each side of the keel ; inner whorls exposed

;

radii numerous, equal, curved towards the front; aperture oblong,

((uadrangular."

Das Exemplar, welches Zieten (Versteinerungen Wiirttembergs,

Tab. 11, Fig. 5) abbildet, und welchem erst Quenstedt (Flozgebirge

Wiirtt., pag. 156) seine richtige Stellung im Lias p? gab, wurde in

den Turnerithonen gefunden. An den in dies en etwas hoheren

Schichten vorkommenden
,
gewohnlich von entstellenden Schwefel-

kieswulsten umgebenen Formen hat Quenstedt stets den ZiETEN'schen

Typus wiedererkannt. Derselbe stellt diese Varietat nach genauer

Vergleichung (Die i\mmoniten des schwab. Jura, pag. 140) dem eng-

lischen stellaris und obtusus naher, als unserem echten, schwabischen

Turneri, da sie mit jenen den dicken Kiel, wenig ausgepragte Neben-

furchen und (wenigstens in Spuren) punktierte Spiralstreifen gemein hat,

wahrend der Am. Turneri Sowbkbys tief gefurcht und ungestreift ist.

Uber den Zusammenhang des vonSowERBY (Min. Conch., Vol. IV,

pag. 148 , Tab. 406j Am. Smithii genannten Turneriers mit dem
schwabischen, hat Quenstedt (die Am. des schwab. Jura, pag. 140

bis 143) ausfiihrlich gesprochen. Der zweite , an Wichtigkeit des

Vorkommens hinter dem Am. Turneri zuriicktretende Ariet ist

Am. miser ah His. Quenstedt hat denselben in den „Amm.

des schwab. Jura, pag. 106" genau beschrieben. Er findet sich zii-

erst im Lias a iiber den Arietenbanken schon gelb verkiest in den

thonigen Kalken. Es sind kleine Tiere mit einer schmalen Riicken-

kante. Ich fand nur ein einziges hiibsches und, da die Wohnkammer

fehlt, bis zum Ende mit Loben bedecktes Exemplar in der Grenz-

bank an der Bleiche. Der Kiel ist deutlich sichtbar, die Lobenlinie

noch weniger gezahnt, als bei der von Quenstedt (Amm. des

schwab. Jura, Tab. 13, Fig. 28) abgebildeten Form, so dass sie selbst

unter der Lupe von einer einfachen Wellenlinie sich kaum unter-

scheidet. Die Scheibe ist beinahe glatt, doch zeigt sie an der

Miindung am Kiele einige leichte Erhebungen, und an einigen anderen

Stellen sind schwache Streifen bemerkbar.

Familie der Amaltheen.

Quenstedt erwahnt schon im „Jura" (pag. 48, Tab. 10, Fig. 15)

einen kleinen Ammoniten, welcher zusammen mit einem Pecten (Pcden
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aequaUs, siehe nacbher) aus der friiher beschriebenen Funclstelle an

der Steinlach bei Dussbiigen stamnit und dem Capricornenlager aii-

gehort. Er sagt daselbst iiber ihn : „Die Rippen spalten sich wie

bei Falciferen, gehen aber auf dem Rucken zu einem Knotenkiel zii-

sammen, nach Art des Larnherti.

Ferner ist derselbe in den „Aminoniten des schwab. Jura, S. 163"

bescbrieben und abgebildet. Quenstedt nennt ihn daselbst Aw.
anialth oid es. An der Bleiche wurde ein gut erbaltenes etwas

grosseres Bruchstiick derselben Spezies gefunden. Die Rippen sind

sichelformig und teilen sich meist in der Mitte, einige derselben

gehen ungegabelt bis zum Rucken. Von der Spurlinie, welche auf

dem Exemplare von Dusslingen bemerkbar ist, findet sich bei dem

anderen gar nichts, denn es riihrt dieselbe bei dem ersteren augen-

scheinlich nur vom Drucke her, da sie an einer Stelle aufhort, wo

dieser nachliess. Das eigentiimlich charakteristische und diese For-

men den Amaltheen anschliessende Kennzeichen ist der Kiel. Der-

selbe ist bei dem Exemplare von der Bleiche anfangs gleichmassig

glatt fortlaufend, wird aber spater durch Einschniirungen unter-

brochen, so dass er dem Zopf des amaltheas ahnlich sieht. Die

Scheibe ist etwas involut, die Miindung hoher als breit. Leidcr

lassen sich die Loben nicht beobachten. Fiir die Stammesgeschichte

der Ammoniten ist diese Spezies interessant, da sie eine deutliche

und zugleich die friiheste Zwischenform der Falciferen und Amal-

theen bildet, welche Familien bisher im untern Lias nicht bekaniit

waren. Besonders merkwiirdig ist das Vorkommen der

F am i 1 i e der Falciferen

im Capricornenlager, deren friiheste Yertreter seither nicht tiefer, als

im Lias d gefunden (Jura, pag. 173, Tab. 22, Fig. 28, 31, 32, Hand-

buch der Petrefaktenkunde , 3. Aufl., pag. 559) und Am. radkius

amalthei genannt wurden.

Herr Prof. Quenstedt besitzt ein ausgewachsenes Exemplar des-

selben von Kirchheim mit fast einem halben Umgang Wohnkammer von

nur 1 7 mm Durchmesser, welches den im Capricornenlager vorkommen-

den genau gleicht. Ich nenne daher den im Lias p' vorkommenden,

seinem Lager entsprechend. Am. radians capricorni. Die im

„Jura" (Tab. 22, Fig. 31, 32) abgebildeten Exemplare eignen sich

weniger zur Vergleichung, da sie keine Loben zeigen. Fig. 32 gibt

iibrigens im allgemeinen ein gutes Bild vom Habitus unserer Formen.

welche jedoch etwas grosser werden. An der Bleiche fand ich ver-
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schiedene, schon verkieste Bruchstiicke dieses Ammoniten, das voll-

stilndigste ist eine halbe Scheibe von 19 mm Durchmesser. AUe

zeigen die Lobenlinie aufs beste, Stiicke mit Wohnkammer habe ich

nicht gefnnden. Anch in den Thonen an der Steinlach fand sicli

ein kleines, schlecht erhaltenes Bruchstiick, das aber die Loben auf

der Seite gut erkennen lasst, und darin mit den Formen der Bleiche

iibereinstimmt. Bei alien stehen die Rip pen dicht und entwickeln

erst in der obern Halfte die wenig gekriimmten, aber doch deutlich

sichtbaren Sicheln.

Der Kiel ragt ziemlich lioch hervor und wird von den Rippen

nicht erreicht, so dass zu jeder Seite desselben eine glatte Flache

sich hinzieht, die jedoch nicht im geringsten gefurcht ist. Bei den

7 mm
best erhaltenen Stiicken betragt die Dicke der Miindung ~ = 1,4,

o mm

die Scheibenzunahme —7^
= 2,7, die Loben linie ist sehr ein-

7 mm
fach und stimmt genau mit dem radians der Amaltheenthone, welchen

ich oben erwahnte. Die Sattel sind wie bei Ceratiten glatt. Wo
die innersten Windungen vorhanden sind, hat man auf ihnen blosse

Wellenlinien. Die Loben auf den Seiten haben eine Reihe von

Zahnchen, welche mit dem zunehmenden Wachstum grosser werden.

Der Siphonallobus wird von dem ersten Seitenlobus an Grosse um
ein ziemliches iibertroffen. Der Bauchlobus reicht tief hinab. Die

Familie der Dentaten

ist im Capricornenlager vertreten durch eine von der Bleiche stam-

mende Form, welche Quenstedt in den „ Ammoniten des schwab.

Jura S. 162"' als Am. lacunoides beschreibt. Ich habe ihn haufig

gefunden; zwar nicht in vollkommenen Exemplaren, aber doch in deut-

lich erkennbaren Bruchstucken oder in verdriickten Scheiben, aus

welchen die nahe Verwandtschaft mit dem gleich liber den Betakalk

vorkommenden Am. lacunahis klar hervorgeht. Er zeigt, wie dieser,

eine schmale Furche auf dem Riicken , die gedrangt stehenden

Rippen gabeln sich meist, jedoch nicht immer; an einigen meiner

Exemplare ist auch schon die in der Nahe der Naht beim lacunatus

auftretende Knotung sichtbar. Scharf ausgeprligt sind bei alien

Stiicken, welche die Ruckenfurche zeigen, die daselbst auftretenden

kleinen Knoten. Loben konnte ich keine beobachten. Jedenfalls

ist dieser Ammonit, wie Quenstedt angibt, der Stammvater des

lacunafas. Zur
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Familie der Macrocephaleii

stellt QuENSTEDT deii Atn. glohosiis (i. In den „Ammoniten des schwii-

bischen Jura S. 162" beschreibt derselbe zwei Exemplare, welche von

der Ofterdinger Bleiche stammen und nennt sie wegen des schief

auf die Seite geschobenen Riickenlobus Am. globosas ohliquedorsalts.

Ich fand nur ein einziges Exemplar, ebenfalls an der Bleiche, welches

stark involut ist und eine betrachtlichere Dicke hat als die soeben

angefiihrten. Der Durchmesser desselben ist 6^/2 mm. Rippung ist

an den Seiten schwach sichtbar, die Wohnkammer fehlt, der Am-

monit ist bis ans Ende mit Loben bedeckt, welche nur schwach ge-

zackt sind.

Die Belemneen

sind hi diesen untern Betaschichten nur durch eine einzige Spezies

vertreten, durch

Belemnites hrevis. Er tritt zuerst im obern Lias a zu-

sammen mit gekielten Arieten, Gryphaen und Pentacriniten auf, und

ist dadurch merkwurdig, dass er der alteste Vertreter dieser Cepha-

lopodengruppe ist , welche im hoheren Schwarzen und mittleren

Braunen Jura eine so grosse Bedeutung erlangt.

QuENSTEDT uenut diesen Alpha-Belemniten hrevis primus., gegen-

iiber dem in den Betaschichten vorkommenden Belemnites hrevis

secund us. Im allgemeinen ist der Habitus beider iihnlich, jedoch

gibt es natiirlicherweise vielerlei Varietiiten, allein dieselben in noch

weitere Spezies zu zerreissen, ware ebenso unzweckmassig, als un-

natiirhch. Die Schale ist kurz, die Alveole reicht liber die Halfte

hinaus. Er geht durch den ganzen Lias /?, tritt jedoch in der petre-

faktenleeren Hauptmasse der Turnerithone nur seiten auf, dagegen

wird er sowohl unten im Capricornenlager, als auch iiber den Beta-

kalken haufig gefunden. Auch in der Grenzbank stecken zuweilen

Exemplare von ihm.

In den Thonen ist er meist durch einen harten, grauen Kalk-

mergeliiberzug entstellt, doch habe ich auch einige Stiicke gefunden,

denen derselbe fehlt, so namenthch bei meinem schonsten Exemplar,

welches am Fusse des Kuhwasens herausgegraben wurde. Dasselbe

ist bis zur Spitze vollstandig erhalten und zeigt die Rundung welche

beim hrevis secundiis den Riicken dem Bauche ahnlicher macht, als

beim hrevis xyrimus.

Die nachste Ordnung der Mollusken, die
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Gasteropoden

finden wir hier durch zwei Arten vertreten.

Turbo heliciformis ist ziemlich selten, ich fand ihn an

der Bleiche und zn Endingen. Quenstedt (Petrefaktenk. Deutschlands,

Gasteropoden, pag. 426, Tab. 201, Fig. 107 bis 111) hat ihn be-

schrieben und abgebildet. Das schone Exemplar von Endingen ist

etwas kleiner als Fig. 108, stimmt aber sonst genaa mit derselben

(iberein.

Eine andere Form, die ich an der Bleiche zu wiederholten-

malen sammelte, kann ich nirgends anders unterbringen, als beim

Turbo euomphalus [i^ da die Exemplare diesem am nachsten

zn stehen scheinen. Freilich von der zarten Streifung der Ober-

flache ( Gasteropoden, pag. 428) kann ich bei meinen Funden nichts

bemerken, well entweder eine Kalkmergeldecke den tJberzug bildet,

oder die Steinkerne jede Spur von Schale verloren haben.

Von der Ordnung der

Brachiopoden

haben wir im Capricornenlager zwei Vertreter. Die erste Form ist

die in den unteren Betathonen haufig vorkommende

Terebratitla Turner i. Sie kommt in mannigfachen Varie-

taten vor, deren bemerkenswerteste Quenstedt (Petrefaktenk. Deutschl.

Brachiopoden, pag. 45, Tab. 37, Fig. 41—51) genau abgebildet und

beschrieben hat. Meistens sind die Schalen auf einer, zuweilen audi

auf beiden Seiten mit einer Kalkmergeldecke uberzogen.

Wichtig ist diese Terebratel besonders dadurch, dass sie stets

genau das Lager des unteren Beta einhalt; ihr tiefstes Vorkommen

ist nun ins Capricornenlager zu setzen, wo sie sich in grosser Menge

findet, namentlich an der Bleiche, welche Stelle an Wichtigkeit den

in den ;,Brachiopoden", pag. 45 angegebenen Fundorten hinzugefiigt

werden darf. Die

Terebratula belem

n

itlca geht aus dem Alpha herauf noch

bis ins Capricornenlager fort. Sie ist in der Grenzbank nicht haufig,

ich fand sie darin nur zweimal : bei Endingen und an der Bleiche,

dagegen kommt sie im Capricornenlager wieder etwas hilufiger vor.

Die Ordnung der

Conchiferen

ist durch die FamiHen derAustern, Pectineen und Aviculaceen ver-

treten. Yon den
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I. Au stern

linden sich in der Grenzbank zwei Spezies : (t r ijphaea cy nib lam,

breiter als arcuata und eine street, welclie Quenstedt (Jura, pag. 85,

Tab. 10, Fig. 10) beschreibt und abbildet. Er nennt sie wegen ihres

Vorkommens im Lias a Ostrea arietis und bemerkt, dass sie der

(liformis des Muschelkalks noch in vieler Hinsicht gleicht. Ich fand

sie nur zweimal an der Bleiche in der Grenzbank.

II. Pec tine en.

Pecten aeq u a 1 1 s. Derselbe ist im Capricornenlager wegen

seiner Haufigkeit wichtig. Zuerst fand ihn Quenstedt an der Stein-

lach bei Dusslingen in diesen Schichten, und gibt eine Beschreibung

und Abbildung von denselben im ^Jura*^ (pag. 84, Tab. 10, Fig. 14).

Alle Rippen sind gleich und nehmen gleichmassig an Dicke zu. Er

ist auf der Aussenseite meist mit Kalkmergel tiberzogen, im iibrigen

jedoch gut erhalten und wird nicht selten grosser, als der im

„Jura" abgebildete. Er wird auch in der Grenzbank, aber seltener

gefunden.

Flay io s t o m a gig a u tenm ist in der Grenzbank keine seltene

Erscheinung. Eine andere Plagiostoma ist die im ,,Jura"'
,
pag. 87,

Tab. 11, Fig. 7 dargestellte und erwahnte Form.

Plagiostoma acuticosta kommt in der Grenzbank haufig

vor (siehe Jura, pag. 148, Tab. 18, Fig. 22—25). Seither wurde

ihr erstes Auftreten in die Oberregion des Beta gestellt.

III. A viculac een.

Nur vertreten (Xwxch 21 on at is i)i aequivalvis. Man findet

sie in verschiedener Grosse. Ausser den radialen Rippen sind zu-

weilen noch konzentrische Anwachsringe sichtbar. Die meisten tragen

auf der Aussenseite den Kalkmergeliiberzug.

Die zweite im untersten Lias /:^ vorkommende Tierklasse, die

Echinodermen

sind daselbst vertreten durch Echiniden, Asteriden und Crinoideen.

Sie zeigen hier allerdings nicht so mannigfache Lebensformen

wie die Weichtiere, allein eine Gattung derselben, die Fentacriniten,

welche schon im Lias a durch ihr massenhaftes Erscheinen Bedeutung

gewonnen, sind auch noch im Beta von besonderer Wichtigkeit.
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I. Echiniden (Seeigel).

Nur die regularen kommen vor, und auch diese nicht haufig.

An der Bleiche fand ich ein hiibsches Exemplar des kleinen

Cidaris mi nut us. Derselbe ist nur 5 mm gross, zeigt je-

docli unter der Lupe die Verhaltnisse der Oberflache.

Er stimmt mit den von Quenstedt (Petrefaktenk. Beutschl.,

Echiniden, pag. 152, Tab. 67, Fig. 89—91) beschriebenen und ab-

gebildeten Formen aus den Turnerithonen von Goppingen und Betz-

genried fast voUstandig. Die Zahl der kleinen Warzen ist gross ; die

geringere Anzahl der Asseln unterscheidet ihn von dem ihm vor-

hergehenden Cidaris olifex aus dem Olschiefer, dem er im iibrigen

ziemlich ahnlich ist. In dem mit Gestein ausgefiillten Afterkreise

liegt ein Teil eines kleinen, haarformigen Stachels. Auf dem Kuh-

wasen bei Ofterdingen wurden im oberen Beta ahnliche Cidariten

gefunden , deren Schale jedoch filr eine Sicherstellung zu schlecht

erhalten ist.

Die Stachels til eke, welche ich ausserdem noch an der

Bleiche fand, gehoren ihrer bedeutenderen Grosse wegen anderen

Tieren an. Wie schwierig es ist, die bald glatten, bald pustulosen

oder gestreiften Stacheln zu klassifizieren , darauf hat Quenstedt

(1. c. pag. 136) hingewiesen. Am meisten haben sie mit Cidaris

arietis aus Lias a Ahnlichkeit.

II. Asteriden.

Yon einer

Opliiura fand ich an der Bleiche ein Armstiick, das aus vier

zusammenhiingenden Gliedern besteht. Auf der Hinterseite der Seiten-

schienen lassen sich unter der Lupe drei kleine Gruben beobachten,

welche ebensovielen Stacheln entsprechen. Ob sie mit der im Ol-

schiefer vorkommenden 0])hit(,ra olifex verwandt ist, muss wegen

der Unkenntnis der Detailverhaltnisse dieser letzteren dahingestellt

bleiben. (Petrefaktenk. Deutschl., Asteriden und Encriniden, pag. 138,

Tab. 95, Fig. 26.)

III. Crinoideen.

Von diesen kommen im Capricornenlager Fentacrinites tuher-

culatus und scaJaris vor, in der Grenzbank habe ich nur den er-

steren gefunden. Der l^oit. sccdaris kommt gross und klein vor.

letztere Form sehr hiiufio.
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Schon friiher, bei Besprechung unserer Schichten im allge-.

meinen, habe ich Quenstedt's Ansicht iiber clen Zusammenliang der-

selben mit dem englischen

Marston stone

angefiihrt, bis jetzt aber alle weiteren Vergleichungen zwischen

schwabischen und englischen Formationsgliedern und Versteinerungen

unterlassen, um den Gegenstand nicht zerstreut vorzubringen , da

ich diesen Versuch, die schwabischen und engUschen Verhaltnisse

einander gegeniiberzustellen , fiir einen wichtigen Teil der Sache

halte. Eine derartige Vergleichiing muss natiirhch auf erhebhche

Schwierigkeiten stossen, da sich zur Zeit der Juraperiode die Boden-

gestaltung der Erde bereits in solcher Weise differenziert hatte,

dass durch lokale Einfliisse die Schichten in den verschiedenen Lan-

dern in mannigfacher Weise abanderten. So auch hier. Zwar finden

wir in vielen Richtungen ahnhche, ja sogar gleiche Verhaltnisse zwi-

schen England und Schwaben , werden aber uragekehrt oft durch

Verschiedenheiten iiberrascht, deren Erklarung schwierig wird.

Im vorliegenden Falle kommt noch als erschwerender Faktor

die Unvollstandigkeit des zur Vergleichung vorhandenen Materiales in

Betracht. Zwar von schwabischer Seite hegen mir die klassischen

Werke Quenstedt's vor, welche die geologischen Verhaltnisse des

siidwestlichen Deutschland vom grossten zum kleinsten in immer

gleich exakter Weise klarlegen , und ausserdem verfiige ich noch

iiber die Erfunde meiner Exkursionen.

Anders steht es mit dem Gegenstand in England. Ausser So-

WEBBY, der eine Beschreibung und zwei Abbildungen lieferte, scheint

sich in England niemand genauer mit dieser Schicht beschaftigt

zu haben, denn Wrkiht citiert (The Lias Ammonites, pag. 336) fiir

die „true position" des Aegoceras planicosfa im Marston stone einfach

SowEKBY, ohne ein Wort der eigenen Beobachtung hinzuzufiigen, und

Oppel bemerkt (die Juraformation pag. 53) , dass er die Lokalitat

nicht selbst besucht, sondern nur in Sammlungen die in dem Mar-

ston stone vorkommenden Arten gesehen habe.

W^ie es mit Murchison steht, weiss ich nicht, da ich die be-

ziigliche Abhandlung desselben : „ Outline of the geology of the Neigh-

bourhood of Cheltenham, London 1845" nicht zur Hand bekommen
konnte und ausser der nachher erwahnten Notiz nichts weiter fand.

Herr Prof. Quenstedt hat die Giite gehabt, mir ein Handstuck

des Marston stone zur Verfiigung zu stellen, dasselbe ist jedoch nicht
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riihmten Lyme Regis, weshalb mir auch in dieser Hinsicht die ge-

naue Vergleichung niit der von Soweejbv beschriebenen Gesteinsart

erschwert wird.

Auf Tab. 73 und 406 der „ Mineral Conchology of Great Bri-

tain^*^ bildet Soweeby den Marston stone ab. In der dazu gehorigen

Beschreibung (Vol. I, pag. 167) filhrt er sechs Fundorte des Ge-

steines an

:

1. Marston Magna bei Ilchester, 2. Evershot, 3. in Sherborne,

wo es beim Graben eines Brunnens zutage trat, 4. bei Yeovil, 5. in

Craymouth, 6. in Exmouth.

An den ersten vier Orten ist es ein dnnkler K a 1km erg el.

in welchem Am. planicosta und Smithii in grosser Menge und bunter

Unordnung eingeschlossen liegen, Avas, da das Gestein zu massig

grossen Tischplatten sich verwenden lasst, geschliffen und poliert

ein sehr hiibsches Aussehen ergibt. Die Muschelreste sind weiss bis

hellgelb und irisieren zuweilen aufs schonste.

Ausser den Petrefakten stimmt also bis jetzt kein Kennzeichen

mit dem schwabischen Vorkommen, als der dehnbare Begriff des

„Kalkmergels" ; allein die grosse Variabilitat der angefiihrten Charak-

tere gibt sich schon in England selbst kund, indem Soweeby noch

folgendes beifiigt : ;,The same species of shell is discovered at other

places under different circumstances : at Craymouth in a more gra-

nular marly Limestone, in which nearly the whole of the shelly part

is more or less replaced by a brown sparry crystallisation exactly

forming the contour of the shell. They are also found loose and

very perfect , and sometimes in small masses or separate , cast in

Pyrites, as at Exmouth." Das passt gut zu dem siiddeutschen Vor-

kommen.

Weight (The Lias Ammonites pag. 50) gibt ein Profil der

„Zone of Arietites dbtusus^ von Broad Ledge in der Umgegend von

Charmouth, wo er unter Nr. 15 eine zwei Fuss dicke Schicht mit

unsern Ammoniten (in Begleitung eines Lepidotus) notiert, jedoch

nachher noch Saurierreste bringt, weshalb ich auch hier auf vollige

Klarheit in der Schichtenfolge verzichten muss.

Die Vergleichung der Petrefakten ist nicht schwierig, da sie

sich von englischer Seite nur auf die zwei bereits genannten Spezies

Am. planicosta und SmitJiii erstrecken kann.

Am. planicosta ist sowohl auf den SowEEBY'schen Abbild-

ungen (Tab. 73), als auch auf dem Handstiicke von Lyme Regis
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genau iibereinstimmend mit unserem Am. capficorims ukiIks des

Capricornenlagers und der Grenzbank, und zwar mit der daselbst zu-

erst beschriebenen haufigsten Varietat. Das schlagendste ist mir die

Ubereinstimmung der Rhomben beider, welclie sich, wie die scliwa-

bischen, gegen vorn erbreitern , die hintere Halfte dagegen fehlen

lassen. Die Exemplare des Handstiickes von Lyme Regis zeigen

diese Eigentiimlichkeit, aiif dem SowEKBy'schen Bilde kriimmen sich

dieselben sogar bogenformig gegen vorn , wie bei unserer zweiten

Varietat, es kann dies aber auch Ubertreibung sein, da die Abbildimg

Soweeby's in mancher Beziehung ungenau ist.

Diese Gleicliheit der Rhomben ist der beste Grund, welcher

bei dem sparhchen engUschen Vergleichungsmateriale fiir die Iden-

titat der Schichten geltend geraacht werden kann , denn wir finden

diese ,, Halbrhomben" bei den Formen der schwabischen Turneri-

thone nicht wieder iind auch in England scheinen sie in den hoheren

Betaschichten nicht vorzukommen, da wenigstens Weight, der beste

enghsche Beobachter der Liasammoniten nichts davon erwahnt oder

abbildet, weil er, wie schon bemerkt, den Marston stone nicht selbst

untersucht hat. Loben konnte ich an den enghschen Handstiicken

keine beobachten.

Auf Soweeby's Tab. 406 ist neben Am. Smltlili im Marston

stone als Fig. 5 ein kleiner Capricornier abgebildet, welcher mit un-

serer wenig gerippten, kleinen Varietat iibereinstimmen durfte.

Von Am. Smifhii hat Quenstedt (die Ammoniten des schwabi-

schen Jura pag. 140— 143) nachgewiesen, dass und wie er mit den

Turnerien in Schwaben zusammenhangt,

Endlich fiihre ich an, was Quenstedt in den „Epochen"

pag. 544 bemerkt: j,Fur England ist Muechison's Outline of the

geology of the Neighbourhood of Cheltenham (London 1845, pag. 33)

besonders massgebend .... Das Ammonitenbed mit Am. Turneri,

Smithil, obtusus etc. konnte Betakalk sein , aber es ist schon der

Falcifere elegans darin!" Von der Ansicht, dass es sich um Beta-

kalk handle, ist Quenstedt seither zmiickgekommen, das Vorkommen

von falciferen Ammoniten im unteren Beta in England wie bei uns,

spricht vielmehr auch hier fiir die Identitiit der enghschen Schichten

mit dem schwabischen Gapricornenlager.
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