
IV. 

Die südrussischen Neogenablagerungen. 

3-ter Theil. 

Sarmatische Stufe. 

(Fortsetzung unu Schluss). 

von N. Andrusov. 

Die organische Welt der Sarmatischen Stufe. 

Die organische Welt der sarmatischen Schichten wird oft als 

sdl!' arrn bezeichnet. Doch muss man dies nicht in dem Sinne 

verstehen, dass die sarmatische Fauna an Arten und Exempla

ren arm ist. Bisjetzt sind schon bis 3 00 Arten Foraminiferen, 

Würmer, Bryozoen und Mollusken nachgewiesen, ausserdem 

zahlreiche Fische, Seehunde und Cetaceen. Auch kommen diese 

Restl' manchmal in einer ungeheueren Menge vor und bilden ganze 

Schichten (Nubecularienkalk, Bryozoenkalke, Serpulite, Mactra

kalke etc.). Jedenfalls ist die sarmatische Fauna qualitativ ver

hältnissmässig arm, da sie sich nur aus wenigen Gattungen, 

die in zahlreichen Species rertreten sind, zusammenst1tzt. Zu glei

cher Zeit fehlen in derselben viele für Meeresfaunen sonst ge

wöhnliche Elemente, wie Anthozoen, Echinodermen etc. 

Die Ursache dieser Erscheinung wird später betrachtet wer-

aArr. fö!ll. MHH. OEII\., lf. XXXIX. 22 



-338-

den, jetzt gehrn wir zur Aufzählung der sarnrntischen orga1ti
schen Reste über. 

Meeresflora. Das sarmatische Meer besass ohne Zweifel 
eine reiche Algen- und Seegräser-Flora, doch wissen wir hbjetzt 
sehr wenig von derselben. Es wäre vielleicht nicht ohne Inter
esse Paraffin- oder sonstige Abgüsse der hohlen Colonien vou 
Bryozoen, welche augenscheinlich auf den Algen wu('hsen, zu 
machen und zu untersuchen. 

Diatomaceen sind besser bekannt, obwohl gerade die rus
sischen Fundorte (weisse Schieferthone von Kertsch) noch nicht 
untersucht sind. Beide Fundorte gehören den untersten sarma
tischen Schichten an. Ich führe hier die Liste der Species naeh 
A. Schmidt, Grunow und Pantocsek an: 

OOLJR BALÜIK 

Aclmanfh('s brevipes Ag. 
)) )) var. ron-

tracta Grun. 
» danica Grun. 
» subsessilis Ehr. 

Actinocvclits circnmdatus Pan t. 
Actinoptychus Teptomifrzts Pan t. 
Actinocyclits splendens Ralfs. 

» VltZqaris Sc h rn. 
,, ,, var. do7-

jensis. 
Amphora crassa Oreg. 

» monilifcra Greg. 
» intersecta A. Schm. 
» var. sarmatica. 
)) var. strirda. 

Amphora zebrina A. Sehm. 
» Tf' eissffogii A. Sc h rn. 
>> intersecta A. Schm. 

» sarniensis G re v. 
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A1:>terolwnprn maryland ica. 

Aulisc1ts coelatits Bai 1. 

» scn1ptits Ralfs. 

Biddulphia elegantula Grev. Biddu}phia aurita Breb. 

Campy1orliscus 1Jaema1iamts Campylodiscus limbatits Breb. 

)) 

)) 

)> 

,, 

Grun. 

Ralfsii N. Schm. 

rnr. fossilis G ru n. 

Thureti Breb. 

var. Bal djikiana 

Grun. 

Chaetocerns affine Lang. 

Climacosplwnirt monilifcra Ehr. 

Cocconeis pe1lucidli Gru n. 

» pseudomarginataGrog. 

)) 

)) 

)) 

ntr. a ustra 1 is 

Eulenst. 

Thurcti Breh. 

rnr. BaTrUikiana 

Grun. 

,, sczttellum Ehr. Cocconeis scutrllnm Ehr. 

" » var. dol;jen- » » rar. boh(ji-

si8 Pan t. kiana. 

,, binotata Grun. 

» splendida G ru n. 

Coscinodiscns aspernlus Gru n. Coscinodiscns sabaulacoidalis. 

,, crassus Bai!. >> Baldjikianns Gnrn. 

» decrescem, Grun. 

,, clo~jensis Grun. 

excentricus Eh r. 

elegans Grev. 

,, lineatus Ehr. 

marginatus Ehr. 

,, nitididus Grun. 

obscurus A. Schm. 

» oculus iridis Ehr. 
22* 
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C oscinodiscus perforatns Ehr. 
)) pseudolineatttsP an t. 
)) radiatus Ehr. 
)) robustus Grevü. 
)> sarmaticiis Pant. 
)) Stockesianus Grun. 
)) Yar. baldjikiana. 
)) tmnidus J anisch. 

Dimereg rmmna nanwn Ure g. 
Epithemia protracta K ü tz. EpithemÜt protructa K ü tz. 

)> rnr. gibbentla. )) var. gibbcrula. 
Euodia Janischi Grun. 
G, wnma t,; plw m insignis G r u n. Granunr.doplwra ins i,qnis (} r u n. 

» var. do{jensis 
Orun. 

» maxima Grun. 

» oc,xmica Ehr. 
» » var. 

sub tilis. G rn 11. 

» robustaD i p p e l. 

» striata Ehr. v. 
» fossilis Grun. 

Hemüliscus rnneiformis Wal 1. 
Hyalodiscus laevis Ehr. var. 

» dozjensis Pan t. 
» radiatus O'Meara. 
» scoticus Grun. 
» snbtilis Bai 1. 

]lfastogloria doljensis Pan t. 
Jl[e1osim clavigera Grun. 

» sol Kü tz. 

)) manna 
Bald;jikiana. 

rar. 
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Xavicn1rt cancellata Don k. 
» caribaea Clev. 
" coarctata A. Schm. 

)> 

)) 

)> 

)> 

)) 

" 
)) 

directa W. Sm. 
dol(iensis Pan t. 
fusa Ralfs. 
Gorianovici Pant. 
Hennedyi W. Sm. 
hmnerosa Breb. 
interrupta Kütz. 
latissima Greg. 

lineata Don k. 
lyra Ehr. 
smtellwn O'Mcara. 
8m,ithii Breb. 

suborbicularis Greg. 
Vitkotinovici p an t. 
xarensis Grun. 
do(jensis Pan t. 

Navic1tla digrediens A. Schm. 
» 1ineata Don k. 

>> moesta A. Schm. 
)) sejuncta A. Sc h m. 

Nitzscltia sulcata Clcve. 
J>oralia sulrafrt Cleve. » concinna Grun. 
Pla9iogramma Gregoriana Grev. 

Pyxiclic1tllt cruciata Ehr. 
Rhaplwncis amphiceros Ehr. 

» rhombzts Ehr. 
» subtilissima Pan t. 

Rhabdonema adriaticum K ü tz. 
» pamuliferitm Kilt. 

Stephanopyxis corona Grun. 
>> tztrris E h r. 

· Stictidiscus californicus Grev. 

Podosira Baldfikiana Grun. 
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Sttrirella fast1tosa Ehr. 
» rotitndli Pan t. 

Synedra crystallina K ü tz. 
Tluilassiosira F'raitenfeldi Grun. 

» var. doljensis Pant. 
1'riceratium l 1'avus Ehr. 

» spinosum Bai!. 

Surirella Baldjiki Norrnan. 

In dem Diatomeenschiefrr von Kertsch finden sich Reprä
sentanten der Gattungen: Grammatophora, Naviczda, Cocconeis, 
Aclmanthes, Nitzschia und Surirella. Diese Flora wm'<fo aber 
bisjetzt nicht näher bestimmt. 

Ausser Diatomeen kommen auch in denselben Ahlagerun
gen Dictyochen (Silicoflagellaten) vor. 

Von den Protozoen sind 1I1ehrere Foraminiferen bekannt. 
Besser untersucht sind nur die sarrnatischen Foraminiferen d<>s 
Wiener Beckens. Herr Felix Karrer führt von l1ier 40 Arten 
an. Die häufigsten von denselben sind: 

Nonionina, granosri d'O r b. 
Polystomella rugosa d'Orb. 

>> obtusa d'Orb. 
» Fichteliana d'Orb. 

Quinqueloculina Haueriana d'Orb. 
Triloculina consobrina d'Orb. 

Etwas seltener sind: 

}{onionina communis d'Orb. 
Po1ystomel1a crispa d'Orb. 

» aculeata d'Orb. 
Botalilt Beccarii d'Orb. 
1hlocttlina inf[ata d'O r b. 
Vertebralina sarmatica Karr. 
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Sehr selten sind: 

Adelo.sina pulclwl1a d'Orb. 

Bulimina pupoides d'Orb. 
)) 

» 

Buchiana d'Orb. 

elonqata d'Orb. 

>, aculeata Cz. 

Nouionina bulloides d'Orb. 

» tubercit7ata d'Orb. 

Polystomel7a Antoniana d'Orb. 

» Listeri d'Orb. 
)) 

» 

reginci d'Orb. 

s1tbu1nbil icatacl 'Orb. 

Quinquelocidina Mayerina d'Orb. 

» Ungeriana d'Orb. 

» Acknerianad'Orb. 

» Bow:anrt d'Orb. » longirostrisd'Orb. 

,, perforata d'Orb. » Scltreibcrsi d'Orb. 

» punctata d'Orb. » Josephina d'Orb. 

Quinqueloculüut contorta d'Orb. Botalia Dittemplei d'Orb. 

» Nussdorfensis d'Orb. Triloc1dina /j'tbba d'Orb. 

» striata Cz. » inflata d'Orb. 

llosalina Viennr'n.'iis d'O r b. 

» simplex d'Orb. 

» ,qranosa d'Orb. 

» 1 aevis C z. 

Truncat'ltlinct lobatida d'Orb. 

Spirorina austriaca d'Orl,. 

Später wurde von Karrer auch noch Vertebralhw sarma

tica beschrieben. 

Unlängst fand Herr Laskarev in den untersarmatischen 

Schichten von Salisze im Distrikt Kremenetz (Volhynien), eine 

sehr reiche Foraminiferenfauna, welche von Tut kovs ky bear

beitet wunlr. Ich gebe die Liste der von Tutkovsky bestimm

ten Arten wieder: 

Bilocttlinri sp. 

Miliolina ag9 l utinans d 'Orb. 

,, u-ft: bicostata d'Orb. 

» » bipartita d'Orb. 
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Miliolina Boueana d'O r b. 
» aff. circularis Borncrn. 
» aff. contorta d'Orb. 
» Cuvieriana d'Orh. 
» Ferussaci d'Or b. 
» Haidingeri d'OrJ,. 
» Hauerina d'Orb. 
» inf/ata d'Orb. 
>> inornata d'Or h. 
» labiosa d'O r 11. 
» Lltchesis Karr. 
» aff. Ludw((Ji Reuss. 
» Mayeriana d'Orh. 
» microdon Reuss. 
» obliqua Reuss. 
» paitperata d'Orb. 
» aff. pulchella d'Orb. 
» Schroekin,qeri Karrer. 
» Selene Karrer. 
» seminulnm Linnö. 
» subrotunda Montagu. 
» trigonula Kam. 
» trmzcata Karrer. 
» 21 nov. sp. 

Spiroloculinli asperula Karrer. 
» aff. plan1data 1am. 
>, 2 nov. sp. 

Cornuspira l O nov. sp. 
Rheophax nodtdosa Brady. 

» scorpi itrus Mont f. 
» dentaliniformis Brady. 
» 2 sp. 
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Haplophrn,r;mimn ap[Jlutinan8 d'Orb. 

» pseudospiralf \Yill. 

» sp. 

Tlmrammina aff. compressa Br ad y. 

Cl avulin<t parisiensis d'O r b. 

A11omorphia n. sp. 

Chilosf(l}nella sp. 

Nodosaria filiformis d'Orb. 

,, consobrina d'O r b. 

>> semicostata d'Orb. non Costa. 

» aff. dispar Reuss. 

Kodosaria 9 sp. 

Cristcllaria 4 noL sp. 

Globigerina 2 sv. 
Pullenia sp. 

Spirill ina aff. d ecorata B ra d y. 

Trm1catnliua 1obatitla Walk. 

» Akncriana d'Orb. 

» 1x1riabilis d 'O r h. 

» 16 nm,. sp. 

Anomalina 2 sp. 

Puhinulina 2 sp. 

Bosalina simplcx d'Orh. 

» 2 sp. 

Po1ystomella Re.r;ina d'Orb. 

» Listeri d'Orb. 

» Joscplrina d'Orh. 

» aculrata d'Orb. 

» 9 SJ). 

Von der in der Karrer'schen Liste aufgezählten Foramini

fären kommen die in den zwei ersten Kategorien bezeichneten 
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Arten auch in Russland vor, aussrrdern gesteinsbildem! tritt 
hier Jvitbecularia novorossica Sinz. et Karrer 1

) auf, welche 
in Bessarabien und in der Krim ganze Schichten bildet. Ihr 
Vorkommen in Oesterreich ist bisjetzt nicht sicher naehgewie
sen. Die bei Wiesen 2) angezeigten Nubecularienkalke haben 
sich bei näherer Untersuchung als Spirorbiskalke erwiesen. 
Diese colonienbildende Foraminifere ist durch ihren bedeutenden 
Gehalt an Mgü merkwürdig. Nach Brady 3

) haben die 
Schalen von Nitbecularia novorossica eine folgende Zusamm<'n
setzung: 

Siü~. 

FeP:1 
Al2Ü:1 und phosphorsaur(! Salze. 

CaC0:1 

MgC0:1 

0,5 

0,2 

0, \) 

72,4-

2G, 

100,0 

Spongien-nadeln von Monactinelliden sind in den sarmati
schen Schichten sehr häufig, insbesondere massenhaft treten sie 
in den Tripeln von Dolje auf. In den sarmatischen Schichten 
von Jenikale habe ich eine merkwürdig erhaltene ~ponf.!'ie ge
funden (Siehe Anhang). 

1) Karrer und Sinzov. Ueber das Auftreten des l<'orami11iferenge11us Nube
cularia im sarmatischen Sande von Kischinev. Sitzungsberichte d. k. ,\kad. d. 
Wissensch. M.-Naturw. CI. I-te Abth. LXXJV. 

A. Sil ve stri (Il genere Nebecularia. Atti deil'Academia Pontificia de'~uovi 
Lincei. Anno L. Sessione ll-a de] Gennaio 1897) macht aus der Nubecularia 
novorossica drei Arten: Nubecularia deformis K. & S., solitaria K. & S.. nodula 
Eich w. 

2) R. Hörn es. Sarmatische Conchylien aus dem Oedenburger Komitat. 1. c. 
3) Report on the Foraminifera. The Voyage of the H. M. ~- Challenger. 

Zoology. Vol. IX, p. XTX. 
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Von den Würmern sind Röhren der tubicolcn Polychactcn 

gewöhnlich. 1Ian führt folgende Arten auf: 

Serp1tlrt _!Jrl'qalis Eichw. 

» sJJiralis Eichw. 

>> scalata Eichw. 

» Jusobae Andrus. 

Spirorbi.c, helicifonnis Eich w 

» serpuliformis Eich w. 

» spirali..;; Eie h w. 

AussPrdem kommen in drn sarmatischen Schichten aus Sand

körnern, jungen Muscheln oder Foraminiferen zusammengeklebte, 

abgestumpft konisch<', von beiden Seiten offene Röhren rnr, 

welclin an die recenten Pectinaria-röhrener innern. Ich nmurn 

diese Röhren Pectinariopsis sarmaticits An d ru s. 

Mollusken spielen die Hau]Jtrolle in der sarmatischen Fauna. 

Cephalo]Joden und Pteropoden aber fohlen gänzlich. Von den 

Lamellibranchiaten wrrden angeführt: 

Osti·ea gin9ensis Schloth. var. sarmatica Fuchs. Diese Form 

kommt nur in den sarmatischen Schichten Oesterreichs 

(bei Thallern, Mödling, Gumpoldskirchen, Pirawarth, 

'"l 1\tzelsdorf) vor. Siebe Th. 11„uchs. Ueber das Auftreten 

von Austern in den sarrnatischen Bildungen des Wiener

beckens. Jahrb. d. k. k. g. R. A. 1870. XX. Hft. 1, 

p. 125. 

Lima unu Pecten wurden auch aus den sarmatischen Schich

ten citirt unu namentlich: Lim<t sarmatica Hilb. und 

Lima sqitmnosa aus den galizischen Toltralkalken, Pccfen 

Beits8i Hörn. urnl Lilli Pusch aus denselbrn Schichten 

un<l Pecten sarmaticits aus Transkaukasien. Da jrdoch Mi-
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c halski nachgewiesrn hai, dass in drn Toltrnrücken haupt
sächlich mediterrane Bildungen auftreten, so ist es wahr
scheinlich, dass die ersten vier Arten nicht sarrnatisr-h, 
sondern mediterran sind t). Was Pecten sarmatictts Sim. 2

) 

anbelangt, so habe ich schon die Vermutlmng ausgespro
chen, dass einige transkaukasische sog. sarrnatische Schiclt
ten in der That etwas älter sind. 

JJ!Iytiltts minimns, eine jetzt lebende Art, wird rn11 Pilar aus 
clen sarmatischen Schichten Kroatiens angeführt, wahr
scheinlich eine unrid1tige Bestimmung. 

Modio1a vo1hynica Eichw. Ueberall verbreitet. Schein1 nur 
littorale Sedimente zu charakterisiren. Nacl1 Fuchs in den 
sarmatischen Schichten von Syracus. Nach Bittner in den 
marin-miocänen Schichtf.n von Bresuo, hei Römerbad (,Jahrh. 
d. k. k. g. R. A. 1884, p. 494). Nach Laskarew kann 
man Modiol(t Lctoclul(' aus mediterranen Schichten als 
Vorläufer von M. volhynica hetrachten. 

Modiofo marginata Eich w. Eine sehr gewölrnliche Form, 
kommt in den unteren und mittleren sarmatische11 Schich
ten vor. Nach Reuss auch im marinen Tegel von Ru
delsdorf (Sitzungsberichte der Akad. der Wissensch. Wien, 
39, Bel. 1860, p. ~39). Hilber führt sie rnn Holuhica, 
Fuchs aus den « pseudosarmatischen Schichtrn » von Sy
racus auf. Fuchs bemerkt dazu, dass Reuss erwähnt, 
dass ihm vorliegende Stückr « sehr klein» sind, und dass 
M. Hörnes diese Art von Rudelsdorf nicht anführt; Hil
ber lagen nur Bruchstücke vor. Bittner erwidert darauf, 

1 ) V. Hi! b er. Neue und wenig bekannte ('.onchylien aus dem ostgalizischeu 
Miocän. Abh. d. k. k. g. H. A. 1882, p. HI. L. Teisseyre. Der podolische Hii
gelzug der Mjodoboren. ,Tahrb. d. k. k. g. R. A. 1884 uft. 2. p. 312. 

2 ) Simonovic und Sorokiu. Erläuternugen zur geologischen Karte des 
Kutais'schen Gnb. Mat. zur Geolo~ie de~ Kaukasus. (2) 1. 1887. p. ,tl. 
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itlflntificirt und dass M. Hürnes die Reuss'sche Angabe 

in seinem grossen Werk, II Bd., p. 350 citirt. 

Nach Laskarev stammt die von Eichwald abgebildete 

Modiolct inm:uinatci (Lethaea, III, Taf. IV, fig. 15) aus 

marinen .Ablagerungen von .Zukowcy. Diese marine Form 

zriclmet sieh nach Laskarev durch kleine Dimensionen 

und die mit scharfen, groben Rippen bedeckte Oberfläche 

aus. Modiola marginatrt aus den Buglow'schen Schichten 

ist auch klein, dod1 mehr flach und mit einer feiner ge

streiften Oberfläche. Die sarrnatische 1viodiola 1nargincda ist 

grüsser, flacher und fringestreift. Las k are v bezeichnet die 

mrditerran<· Form als .Mocliola submar,qinata Las k. Stammt 

tlas Original von Ei eh wald wirklich aus den mediter

ranen Schichten, dann muss gerade diese letzte form den 

Eie h walü'schen Namen beibelialten, die sarmatische einen 

anderen bekommen . . Jfodiola (/ff'. marginata in den obersten 

marinen Schichten ron Bresno kommt nach Bittner (Jahrb. 

18S--l, p. 494) zusammen mit .111.ocliola voll1ynica, Cardimn 

olJsoletwn, Rissoa L(/cltesis und Vermetns vor . 
.111odio1a Ldoclwe J\I. Hörn. Nur sarmatisch, Heiligenstadt bei 

Wien. Auch 1YI. disc09'.s Lam. soll hier vorkommen . 

.11fodiola Denysiana d'O r b. Kischinev und Kcrtsch. Mittlere sar

matische Schichten (Nubecularicn-l10rizont). Eine Mutation 

vou ]}fod. mar9inata . 
.illodiola Fuch,i Sinz. Kischiner. 

J[,odiola nai:icuht Dub. Nur sarmatiscl1. Bei Kertsch nur in 

den tieferen sannatischen Horizonten . 

. Jlodiolrt snlcata Rom. (nomen solum). Aus der Krim erwähnt, 

wmde aber weder beschriebPrL noch abgebildet. 

11fodiola norica V. Hilber. 

Lithodomus sp. Von E. Eichwal<l aus Kischinew erwüJrnt. Da 
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Sinzov diese Gattung nicht mehr erwähnt, so bleibt iltr 
Vorkommen zweifelhaft. 

Lucina Dujardini Des 11. Nur in den untersannatisel1en Schichte11 
Y olhyniens, und zwar in den tiefsten Lagen mit Ilrrilill 
podolica, Rissoa inflata und Ccrithium mitra1e (siehe 
Laskarev. Ueber die sarmatischen Ablagerungen einiger 
Localitäten Volhyniens, p. 103, 101). 

Lucina nivea Eichw. kommt nach der Angabe der kaukasi
schen Geologen (Materialien zur üeologie mm Kaukasus. 
1874, p. 8) in dem Muschelkalk von Rokianifluss (Gonr. 
Kutais), zusammen mit Cardizt1n protractwn, obsoletum. ;-;p. 
incl., Tellina reflexa,. Venus sp. ind. (später als Vtnus p11/
chella Du b. bezeichnet-Spaniodon sp.), sowie mit Tro
clms varius, Ancylus marginatns und Cerithium colchicwn 
vor. Sie stammt also aus den Spaniodonschichten oder 
aus einem noch älteren Miocänhorizont. Herr Fournier 
führt sie auch an. ohne nähere Angabe der Loealitüt. 
Seine Liste ist freilich nur eine bunte Compilation 1wd 
wir lesen auch dazwischon: « Cardiwn obsolctwn E ic II w ., 
Lucina nivea Eich., Modiola volhynica Eich. qui sont 
!es especes meotiques ». Er rechnet auch deslrnlh dir hii
heren Horizonte des Tzcl1enis-kali-beckens zur mäotisdwn 
Stufe, was wenig begründet ist. Cardium obsolet1wi und 
1l1odiola i:olhynica kommen ja freilich in den rnüotischen 
Schichten vor, doch sind es keine Leitformen und si1' 
sind ebenso häufig in der sarmatischen Stufe. Lnrinu 
pseudonivca Andrus., ist ohne ZwPifel mit Litcina ni1•ea 
Eich w. verwandt, indessen ist die letztere eine medi
terrane Art. 

In den brackisclmen Pliocänschichten Toscana's kommt 
nach de Stefani Lucina (Loripes) Savii de St. ror. 

Lecla fragilis Chemn. Diese Art wird \'Oll Eichwald unt,:r 
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dem Namen .Nucula compta Goldf. und rnn Simonovic, 

Sorokin und Batzevic unter dem Namen lvitcula striata? 
(:\fat. zur Gcol. vom Kaukasus 187 4, p. 1 !) ) citirt. 

Als Fundort wird von Eich w a I d « Je calcaire tertiairo 

de Dzegwi» bezeichnet. Jedoch sagt er, dass seine J./ucula 

nur « sous Ja forme d'empreintes de Ja surface extö

rieurn de la coquille difficile a determiner » vorkommt. 

Di<• kaukasischen Geologen führen ihrr Nucitla (striata ?) 

aus dem tertiärem Grobkalk von Dzeruli an, wo diese 

«.;._Vucula~ zusammen mit «Tellina reflexa» und « Cardiwn 

protractum» vorkommt. Da diese Schicht unter der Cy-
therinenschicht mit Venus sp. (Spaniodon) liegt, so ist 

rs möglich, dass diese «Nucula» schon aus rinem tiefo

ren miocänen Horizont stammt. 

Carclium ((rchiplanum An d ru s. Eine noch nicht abgebildete 

Form aus den sarmatischen Schichten von Kertsch. Scheint 

mit C. Michailm:i Toula identisch zu sein. 

Cardimn amplitm Baily. Die Art ist auf schlecht erhaltenen 

Exrmplaren gegründet, scheint dem Card. plicatum nahe 

zu stehen. Bei Sevastopol gefunden. 

Cardium Barboti R. Hörnes wurde von R. Hörnes rnn 

Kertsch brschrieben, ist wahrscheinlich mit Cardium de
coratmn Abich identisch. 

Cardiwn bulgaricum (Card. Varnai auf der Tafel 1
) Toula, 

eine mit Carclimn Döngingkii Si n z. verwandte Form aus 

<len Varnaer sarrnatischen Schichten. 

Cardiuin carditoides C. Mayer. Eine nicht abgebildete Art ron 

Akburun bei Kertsch. 

Canliwn cordatum C. Mayer. Wurde rnn C. Mayer \'011 

1) To u la. Geologische Untersuchungen im iistlichen Balkan. 1890. LVI 1, p. 

368. taf. Vif, fig. "· 
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Aklrnrun bei Kertsch beschrieben 1). Später bezeichuete 
ich dieselbe· Art als Cardiwn pseudosem~ulcatum; Prof. 
Sinzov hat, wie es scheint, dieselbe Art unter dem Namen 
Crmlimn Verneuilianum abgebildet 2). Jedoch scheint mir 
diese Identität zweifelhaft. 

Cw·dium decemcostatuin Stuck. non Abich 3
). Prof. Stuc

kenberg erwähnt diese Art aus den sarmatischeu Schi
chten der Krim. Cardium decemcostatitm A bich wurde 
nie abgebildet 4

), kommt jedenfalls in den Schichten rnn 
Kamysehburun vor und ist zweifelsohne mit Cardimn 
Abiclii R. Hörn. identisch. Die sarmatische Art Stucken
herg's ist also kaum mit der Abich'schen identiscl1 und 
wahrscheinlich eine Form aus der Gruppe des Card. p1i
catuni. 

Cardiwn Demidoffi Bail y. Die vom Kloster von George bei 
Sevastopol stammende Art steht dem Cardimn ,r;racile 1iahe. 

Carclium Dön,gin.r;ki S inz. Diese Art kommt nicht nur in Bes
sarabien vor, sondern ist auch in der Krim verbrnitet. 
Ist mit Cardiztm (Pltyllicardium) plan um Des h. nahe , er
wandt. 

Cardiwn JJeslwycsii Payr. wird von V. von Möllrr aus der 
:l\1anytsch-Gegend citirt (Krutaja balka) 5

). 

Cardium irre,qu1are Eich w. Die Frage darüber, welche .\rt 
rnn Eichwald als Cardium irre9u1are verstanden wurde, 
ist nocl1 nicht ganz klargelegt. Prof. Sinzov glaubt, dass 

1) .J. de Conchyliologie. 18Sli. V, p. 359. 
2) U eher einige Arten neogenener Verstt·inerungen aus Jlessarabien. N enruss. 

Naturf. Ges. XVII, 2, p. 57, taf. II, fig. li .--9. 
") Geologische Skizze der Krim (russ). 
4 ) Einleitende Grundzüge der Ueologie der Halb. Kertsch und Taman, :-:;y11-

optische Tabellen. 
") Erörterungen zu dem Briefe Danylewsky's. }Iittheil. (JswestijaJ d. kais. 

Russ. ()pogr. Ges. X IV, -L p. 13. 
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mit Carcl. irregulare diejenigen Arten d'O rbign y's iden

tisch sind, welche der letztere als Cardium Beaiunontianum 

und Cardium protractum abgebildet hat. 

Cardiitm Jamnense Hilber 1). Steiermark. 

Cardium Fischerianum Döng. Kischinev, Jenikale etc. Ist der 

Vorläufer des pontischen Cctrdium carinatitm. 

Cardium Fittoni d'Orb. 

Cardium gmcile Pu s c h. 

Cardium latisulcatum Mü. M.. Hörnes zählt diese Art zu den 

Synonymen des Cardiitm plicafu,m. Prof. Sinzov hält sie 

für oine verschiedene Form. Ist die Münster'sche Art 

wirklich von Card. plicatiun verschieden, so muss sio 

nach d'Or bign y den Namen von Card. sitblatisitlcatum 

tragen, da tler Name von Card. latisitlcatitm schon vor 

Münster verbraucht war. 

Crmlium Loveni Nord m. Bessarabien und Kertsch. Auch im 

Stawropol'schen und bei Woloczisk in Volhynien. Cardium 

protractum Toula 2) wahrscheinlich mit Card. Loveni 

identisch, dann also auch in Serbien vorkommend. 

Ca rdium Micliailovi T o ul a (Geologische Untersuchungen im 

üstlichen Balkan. Denkschriften d. kais. Akad. der Wis

sensch. LXIX Bd., p. L134, Taf., VI, fig. 11) scheint 

mit jener Form identisch zu sein, welche ich als Cardiit1n 

archiplanum bezeichnete (Siehe zum Beisp. meine Arbeit: 

Gcologiceskija izsleclovanija w sapaclnoj polovinje Kercen

skago poluostrova w J 884 godu. Sap. Novorossijskago 

Obsc. Est. IX, p. 131 ). Diese Art kommt auf der. Halb

insel Kertsch und im Gouv. Stavropol vor. 

Cardimn obsoletum Eich w. Diese charakteristische und eine 

1 ) Die sarrnatischen miocänen Conchylieu Oststeiermark's. Graz. 1892. 
2 ) Z uj o v i c führt auch 0. Loveni aus Serbien an. 

3AfJ. IIMII. MUH. OE~ •• 'l. XXXIX. 23 
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der häufigsten sarmatischen Arten ist sehr variabel und 
stellt mehrere, durch Uebergänge verbundene Formen dar; 
einige derselben verdienen unter besonderen Nanwn be
schrieben zu werden, so zum Beisp. die Varietät Cnrd. 
Vindobonense (Formen von Wien, rnn M. Hörnes abge
bildet), dann Card. Beaumontianion d'Orb. (nach Sinz. 
Card. irregulare Eichw.) und and. M. Hürnes betrach
tet als Synonymen auch: Carcl. planicostatirm So w. non 
Desh., 1ithopoclicitm Dub., subalatum Andrz. Die ron 
R. Hörnes unter dem Namen von Cardium obsoletmn 
aus dem Hafnerhtal abgebildete Form hält Sinzo,- für 
Card. Fischerianum. 

Cardiitm papyraceum Sinz. Kischinev, Kertscl1 und Stauopol 
in den rnittelsarrnatischen Schichten. 

Carclium plicatum Eich w. Eine charakteristische untersar
rnatische Art. 

Carcli1tm plicatum Eich w. Eine der Leitformen der untersar
matischen Schichten. 

Cardittm plicato-F'ittoni Sinz. (0 nubecularie,,orn izyestoniaki(' 
Kasperovo-Nikolajerki). 

Cardimn prntractum Eich w. Die Synonymie dieser untersar
matischen Art ist sehr verwirrt-Pusch, d'Orbign y und 
Andere verwechselten Card. protractum und Canl. obso
letum. Prof. Sinzov nahm eine Varietät von Card. irr('
gulare (Eie h w) Sinz. für Card. protractumar Prof. Fr. 
Toula hat ein Exemplar von Card. Loveni als Canl. 
protractum beschrieben und so weite!'. 
Die von C. Bogdanovic als Card. protractum abgebil
dete Form aus den neogenen Schichten von Asklmbad 
gehört nicht hierher; Siehe «Zur Geologie Mittelasiens, II, 
fig. 1-2». 

Carclium pseiulofisc1ierianum Si n z. 
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Cardiwn radia11.c; Mayer. 

Carcliwn rnthenicttm Hi 1 b er. 

Cardimn sartanense SolL Die Art ist neulich von N. Soko

] o v für eine dem Card. obsoletnm nahe stehende Form 

vol'geschlagen (Bulletin du Comite Geologiquc. 1899, XVII, 

1 p. 12). 

()anliwn :,;mnisqnamosum Sinz. 

Carclium spinicosfo Mayer., scheint mit C'lwdium Barboti 

ülcntisch zu sein. Akbumn bei Kertsch. 

Canliwn sq1tam1tloswn Pilar 1
) ist nach Sinzov 2) mit Car

diwn Fischerianmn identisch. 

Ganliwn snbprotractinn Hilber . 

.Carcliwn Siissi Barb. Diese Art wurde von Barbot aufge

stellt. Prof. Sinzo,· bezweifelt die Selbständigkeit derselben. 

{'anlium sub-Fittoni Andrus. Diese Art kommt in den unter

:,;al'matisth('n Schichten der Halbinsel Kertsch vor, wurde 

aber bisjetzt noch nicht abgebildet. (Siehe Anhang). 

Cardium Timoki Toula. (Geol. Unters. im W-lichen Balkan. 

Sitzungsber. der k. Akad. tler Wissensch. Wien. Math. 

naturw. Cl. LXXV. 1877, p. 15, fig. 4) Crnamasnica. 

Steht drm C. Sü8.c;i nahe. 

(.'cmlimn tri,rJonoidcs Eich w. non Pallas. Eichwald führt 

diesP Art aus den tertiären Schichten Imeretiens mit Tel

linu reflexa, Vf'nits incrassata (Lethaea. III, p. 514) an. 

Es ist aber gar unmöglich, dass diese recente caspische 

Form, wekhe zuerst vielleicht nur in den obersten pliocä-

1wn caspischen Schichten erscheint, in diesen wahrschein

lich sarmatischen Ablagerungen vorkommen konnte. 

') Xjekoe vaznije okamine iz Pokupskago trecegorja-Ilad jugoslav. akad. 

kn. XXVI, 1874. 
2 ) C eher die paleontologischen Beziehungen des neurussiscl1. Neogens. Sapiski 

nornross. Obsc. Est. XXI, 2, p. 7. 
2"* ,, 
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Cardium tubuloswn Eich w. 

Cardium Verneuilianum Orb. 

Tapes gregaria Partsch. M. Hörnes hat alle vor il111t be

schriebene sarrnatische Tapes-arten in eine Art zusammen

geworfen, welche er als Tapes gregaria Partsch bezei

chnete. Es ist wahr, dass auch die sarmatischen Tapes, 

ebenso wie viele andere sarrnatischen Mollusken, eine sehr 

grosse Variabilität aufweisen, jedoch scheint es mir nicht 

richtig, dass auch bisjetzt nur eine sarmatische Art ,on 

Tapes gewöhnlich angeführt wird. Ich bin aber augenbli

cklich nicht im Stande diesen Gegenstand genau zu rerfol

gen, dazu wäre nothwendig ein umfangreichrs l\Iaterial 

aus verschiedenen Horizonten und vom verschiede;rnm .\lter 

zu haben. Jedenfalls ist es auch jetzt klar, dass wir aus

ser gewöhnlichen Formen, welche wir provisorisch ab Ta
pes gregaria bezeichnen, noch wenigstens zw<'i andere 

deutlich verschiedene Arten von Tapes unterschei<len kiin

nen. Was die sog. Tapes gre,r;aria anbelangt, so führt 

M. Hörnes in seinem Werke nicht weniger als 1 :-:, Sy

nonyme an. Wollen wir auch die Synonymik von Tapes 

grcgarüi ebenso breit ,,erstehen wie M. Hörnes, so müs

sen wir aus dieser Synonymik zwei Namen streichen, und 

zwar: Cyprina triangulata, welche eine Mactra i~t und 

Astarte pulchella, welche mit Spaniodon JJarboti identis('h 

zu sein scheint. 

Dann folgen wir Sinzov, welcher Tapes vitaliana aJ:.; eine 

besondere Art betrachtet. Nichtsdestoweniger hleilwn doch 

noch 15 Synonyme. Es wäre wahrscheinlich gerechtfertigt 

in diesem Complexe wenigstens drei, vier Formen zu unter

scheiden, um so mehr, als Fontannes, der im allg·emrinrn 

sehr ungern neue Arten schuf, in seiner Reschreilmng der 

Tapes gregaria var. Rimniciensis sagt: « .. .l'ecart est 
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encorc assez grand pour me permettre de penser que Ja 

Tapes Rimniciensis devra en ctre separe a tfüe specifique, 

si de nouveaux exemplaires viennent confirmer des carnc

terrs qui la distinguent». Es ist hier nicht unser Z,veck 

dirsr Frage näher zu erörtern, wir begnügen uns damit 

alle Synonyme mit einander zusammenzustellen: 

incmssa ta Eich w. 

fig. 1853. 

dissiüi Eie h w. 

fig. 1853. 

tricuspis Eich w. 

tig. 1829. 

1 

pon~ero:ci Orb. fig. I 844=Rimnicie11-

s1s Font. 
( siibponderosa). 
Menestrieri Orb. (fig. 1844)=obtusa 

1 

Sow. (fig. l 831 ). 

? bessarabica Orb. (non fig.). 

9regaria M. Hörn. fig. 2 a, c, d, (fig. 

1833). 

f 
Fadiefii Orb. (fig. 181L1). 

modesta Dub. (fig. 1831). 

J Astarte quadrata Baily (fig. 185:1). 

l ? Vemis minimrt Bail y 1) (fig. 185 3). 

t .Jaquemarti Orb. (fig. 1844). 

1w11ri Sow. et Hilber (fig. 1831). 

Es scheint, dass die echten grossen Tapes gregaria (incras

sata) nur in den mittleren sarmatischen Schichten vorkommen. 

So behauptet D. L. lvanov, dass im Stawropol'schen die Tapes 

.r;re.qr1ria der tiefem sarmatischen Horizonten nie so grosse 

Dimensionen erreicht, wie in den oberen. Ebenso beobachtete 

ich grossP Tapes gre,qaria am Mangyschlak nur in den mittleren 

1 ) )/ach l{. Hürnes Erv. podolica. 
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oolitischen Kalksteinen, während in den tieferen Horizontcn blos::, 
rnittelgrosse Exemplare sich finden. 

Tapes 'Vitaliana Orb. Ich folge Prof. Sinzov, intlem id1 
diese Art für verschieden halte. Sie unterscheidet sich rnn der 
tyvischen Tapes gregaria durch ihre rerlängerte dünnen', zar
tere Schale. Auf der Halbinsel Kertsch kommt tliese Art aus
:,;chliesslich in der Mergelfacies vor. 

Tapes navicidata R. H ö rn. In seinen « Tertiün,tudien ,, 
unterscheidet R. Hörnes eine Varietät von Tapes .f/l'e/Jorirt 
Partsch, welche er mit Urypina navicidata Baily für iden
tisch hält. «Bai! y beschreibt unter dem Namen Cyprinrr nai-i
culata Baily, tab. 9, fig. 6 seiner Abhandlung eine iilmliche 
Form und sagt von ihr « cardinal teetlt 2 and a po:,;terior later
al tooth»; die zugehörige Abbildung ist so scl1lecht, dass man 
sie ohne weiteres auch als eine Mactrn deuten könnte, na
mentlich besitzt dieselbe einen vorderen Zahn, den Bai! y's Be
schreibung leugnet. Ich glaube trotz dieser Witl<'rsprüd1e zwi
schen Text und Abbildung die Bai! y'sclw Art als eine Yarie
tät von Tapes 9regaria betrachten zu müssen». J odod1 ist der 
Vorderzahn bei der Abbildung Bai! y's sehr deutlich, da~ abge
bildete Exemplar ist sicher eine JJfactrn, so dass es umrnhr
scbcinlich erscheint, dass die von R. Hörnes unters('hirnlene 
Form und die B ail y'sche C. naviculuta identisch wiiron. Nach 
meiner Ansicht bildet die Tapes 9regoria rar. navicidata R. Hür
n es (non C. naviculata Bai! y) eine besondere Art, die ich 
als Tapes naviculata (R. Hürn.) Andrus. bezeichne. 

Nach Capellini soll Tapes gregarirt bei Scaforno un<l Pal
tratico in den sog. «sarrnatischen» Schichten Toscana's (ober
stes Tortonien) vorkommen. Nach de~Stefani gehört aber diese 
italienische Tapes zu einer anderen, obwohl sehr nahe stehen
den Art (Tapes depressa Men.). Auch Tapes Fnchsi Cafici ist 
der Tapes gregaria nahe stehend. 
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Hrvi1üt podolica Eich w. Gewöhnlich betrachtet man jetzt 

allü sarmatische Ervilien als eine Art. Man folgt hier M. Hör

n es, wülchür unter <liesem Namen folgende vor ihm aufgestellte 

Formen vereinigt hat: 

Ora.mdella podol-ica Eichw., concinna Eichw., dissitaEichw. 

A.mpliidesma minimum So w. 
Eryci'na macrodon Andrz., apelina Andrz. 

Mactra Bignoniana Orb. 
Donacilla orientalis Orb. 
Potamomya Jphigenia Baily. 

Es stehen in der That alle hier genannten Formen in einem 

engen Zusammenhang, jedenfalls aber stellen die sarmatischen Ervi

lien einige unterscheidbare Formen dar, -welche wenigstens als 

Varü•täten betrachtet werden können. Vorläufig kann ich drei 

solche Varietäten unterscheiden, deren zwei man mit den Eich

wald'schen Namen belegen kann, die dritte ist neu. Herr 

N. Sokolov hat neuerdings für einige Formen aus den tief

sten sarrnatischen Schichten rnn Konka auch eine var. infra

sannatica aufgestellt, die für sehr kleine (bis 12 mm.) lange 

Formen gilt. Er gibt aher keine deutliche weitere Unter

schiede von den übrigen sarmatischcn Formen an. 

Unsere Varietäten können wir auf folgende Weise unter

sclwiden: 

1. Schale eneicht manchmal eine ansehnliche Grosse (2.5 ~·m). 
Schale ist ziemlich gleichseitig (V erhältniss der Vorderseite 

zu der Hinterseite= 1, 17: l ). 

Der Vonlertheil der Schale wenig ausgezogen, abge

rundet. 

Die Vorderst>ite der Schale schwach ausgebogen. 

Die Wirbel nie<lrig. 
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Vitr. concinna Eich w. 

2. Schale ungleichseitiger (von 1, 26:l bis 1,8:1). 
Der Vordertheil der Schale mehr ausgezogen, jedoch nicht 

verengt. 
Die Vorderseite des Schlossrandes deutlich ausgebogen. 
Die Wirbel höher. 

Var. dissita Eichw. 

3. Schale ungleichseitig (1,43:1 bis 1,58:1). 
Der Vordertheil der Schale ausgezogen und zugespitzt. 
Die Vorderseite des Schlossrandes deutlich ausgebogen. 
Die Wirbel hoch. 

Var. brevis Andrus. 

Die letzte Varietät habe ich bei Ujra-tam am Mangy
schlak gefunden. 

In der letzten Zeit hat man wiederum die Frage nach der 
Enstehung der sarmatischen Ervi!ien besprochen. Nach W. La
skarev ist die sarmatische Ervilia podolica mit der .Ilrvilia 
pusilla verbunden. « In den Buglov'schen Schichten kommen, 
zusammen mit der kleinen Ervilia vodolica Eich., auch Formen 
vor, welche sehr schwer in die eine oder andere Species eiu
zutheilen sind; in solchem Grade haben sie die Merkmale beider 
S pecies » 1 

). 

N. Sokolov 2 ) vergleicht seine untersarmatische Varifät 
der Ervilia podolica (Ervilia podolica var. infrasarmatica) mit 
der von ihm aufgestellten Art aus den Schichten mit Venus 
konlwnsis, En;ilia trigonula. Bei den jungen Exemplaren ist 

1) Laskarev . .Jahrb. d. k. k. geol. R. A. 1899. Ed. 4D, p. 524. 
2) N. Sokolor. Die Schichten mit Venus konkensis. 
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der Unterschied sehr klein. In vielen Hinsichten stellt die Ervilia 

trigonula eine Mittelform zwischen Erv. pusillci und Erv. po

dolica dar. Jedoch glaubt N. Sokolov, dass es «frühzeitig wäre 

genetische Reihen für diese Gruppe der Ervilien zu aufzustellen, 

J>m~~r die verschiedenartigen Ervilienformen aus den sarmati

sc hen und den miocänen Schichten Südrusslands und der angren

zenden Länder gründlich untersucht sein werden, welche bisjetzt 

unter dem Sammelnamen rnn Ervilia podolica bekannt sind». 

Man kann Herrn SokoloY um somehr gerne zustimmen, 

als noch eine dritte der Ervilfo podolica verwandte Form exi

stirt, welche ich bisjetzt leider noch nicht beschreiben konnte. Das 

ist Erni7ict praepodolica. Sie steht der Grösse nach den gewöhn

lichen sarmatischen Ervilien nahe. Die grösstcn Exemplare von 

Tschokrak sind bis 15 mm. lang, übertreffen also die Ervilia 

trigonula, die nach Sokolov gewöhnlich nur 6 mm. lang ist 

und nur ausnahmsweise eine Länge von 8 mm. erreicht, wäh

rernl die Ervilia podolica var. infrasarmaticrt nicht mehr als 

10--12 mm. lang wird. Ich habe dieselbe seiner Zeit als E1T. 

podolica bestimmt und nur eine genaue Untersuchung zeigte 

mir, dass sie doch gewisse beständige Unterschiede Yon allen 

sarmatischen Formen hat. Erstens ist die Tschokrak'sche Ervilia 

ini Mittel mehr ungleichseitig. Von den neun von mir gemes

senen Exemplaren, deren drei von den kalkigen Schichten von 

Juzmjak (bei Petrovsk, Halb. Kertsch), drei aus den sandigen 

Schichten ron Cap Tarchan (Halb. Kertsch) und drei aus dem 

Kubanschen Gebiet stammen, hatte nur eines das Verhältniss 

zwischen dem Hinter- und dem Vordertheil = 1: 1,4, während 

ein Verhältniss von circa 1:1,8 fünfmal rnrkam; in zwei Fäl

len habr ich 1:2·4 und 1:2,75 beobachtet. Bei den sarmatis

chen Formen von 9 ebenso gemessenen Exemplaren traf ich 

nur einmal das Verhältniss 1: 1,8, während das Verhältniss 

1: 1, 5 8 ebenso nur einmal beobachtet wurde, während die ande-
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ren Exemplare ein Verhältniss zwischen von l:l,3G bis 1:1,17 
darstellten. Im Mittel aus allen Messungen bekommen wir: für 
Ervilia podolicrt = I: 1, 3 6, für Ervilia praepodolic(( = I: :2. 
Zweitens ist Ervilia praepodolica im Mittel etwas breiter und 
dicker, die Umrisse sind eckiger und d<'r Kiel, welcher rnn 
den Wirbeln zu dem vorderen unteren Ecke verliiutl ist 1iel 
deutlicher. Nichtsdestoweniger ist eine grosse Aehnlichkeit zwi
schen Ervilia praepodolica und En,ilia podolica und z,rnr mit 
der Varietas dissita unzweifelhaft. In den Spaniodonsehiehten 
rnn Ujra-Tam (Mangyschlak) kommt auch eine Eri-ilia ror, 
wrlche wir weder mit podolicr1, noch mit pratpodoliat identiti
dren können. Durch ihm eckige Form unterscheidet sie sich 
stark von Ervilia trigonufo Soko!., durch den rasch sich aus
breitenden I-Iintertheil der Schale von Ercilia pmepodolim und 
ron den tyJJischen Varietäten von Ert'. podolica. Jedoch kann 
man diese Form am besten als C'ine verkümmerte lVIutation der 
Eroilia prnepodolica betrac;hten und nicht etwa als eine 1\littel
forrn zwischen Erv. praepodoliclt und podolica. 

Unsere Bemerkungen über Er1·. podolica erlaube ich mir 
mit dem Hinweis zu schlies::;en, dass man l,ei (ler defintin'n 
Bearbeitung der sarmatischen Ervili0n sein Augenmrrk l,eson
ders auf die Unterscheidung der faciellen Varietäten rnn dPn 
echten Mutationen richten müsste. 

Verfolgen wir zum Beispiel mit Sokolov dio Entwicke
lung der Ervilien in den miocänen Ablagerungen der Bory
stheues-bucht, so kann es scheinen, dass die Formenentwic
kelung der Ervilien Hand in Hand mit der Zunahme dt:r Di
mensionen ging (Erv. trigonula-G bis 8 mm., Err. podolica 
infrascmnatica-bis 1 :2, Erv. podolica aus llüheren S('h ichtPll 
bis 20 und sogar 2:-i mm.). Indessen stellt die Bn'ili(/ vraepo
dolica An drus. aus den Tschokrakalkschichten, die etwas iilter 
sein sollen, als die Schichten mit Venus konkensis, Yiel grö~sern 
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Dimensionen dar, als var. infrasarmatica und steht den mittel

grossen sarmatischen Ervilien nicht nach. 

~lir scheint, dass die Grösse der beobachteten Enilien 

vielmehr rnn den Tiefen- und Sediment,·er·hältnissen, als von dem 

..\Jter der Sd1ichten abhing, so dass die Ervilia vrnepodolca 

aus (len kalkigen Tschokrakschichten und die grösseren Ervi

lien aus den ebenso kalkigen oder grobsandigen höheren Hori

zonten der sarmatischen Stufe grösser sind, als clie kleinen Err. 

tri,qonula und die rnr. infrnsanncitica, welche in den feinsan

(ligen Sedimenten rnrkornmen, wo auch die übrige Fauna am, 

zarten•n Formen besteht. 

Eine Nachfolgerin der Erz:ilia podolica ist Ervilia münda 

Sinzov aus den rnäotischen Sdücbten. Man muss aber be

merken, dass in den obersarmatischen Schichten, so viel ich 

weiss, bisjetzt !-eine Enilien gefunden wurden, so dass die rnr

mittelnden Formen noch nicht bekannt sind. 

Ob die Ervilin italica, welche nach de Stefani der ]1-.,'rcilia 

podolica nahe steht, in einem genetischen Zusammenhang mit 

der sarrnatischen Form sich befindet, kann ich nicht beurthei

len. Ervilia italica kommt zusammen mit Eruilia Nardii und 

Ervilia rninutissirna de Stefani in den 11\iocänen Brackwasser

schichten Sienna's und Umbriens rnr. 

JJfactrn Vi taliana Orb. Die sarmatischen :Mactren \\·erden 

gewöhnlich unter dem Namen von Mactra podolica, Mactl'a 

ponderosa, manchmal unter dem rnn Mactra Fabreana ek. 

angeführt. M. Horn('s glaubte, dass nur eine sarmatische Art 

existirt, welcher er den Namen YO!l JJ1.actrn podolica ,erlieh. 

Vor ihm wurden folgende Namen für sarmatische Mactra ge

braucht: 111actra podolica Eich \Y., ponderosa Eich w., deltoirlea 

Dub., cuneatli Pusch, biangulata Puscli, caragana Eichw., 

caspia Eich w., J?abreana Orb., Vitaliana Orb., Bignoniana 

Orb., Cyprina Pallasi Baily, Georgei Baily. not'iculrda 
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Baily, deltoidea Abich, biangulata Abich, trucltmena Abich. 
Später creirte man noch: Mctctra Stefanesciti Font., tapesoides 
Sinz., cementorum Andrus., cumulata Sabba, truncata Sabba. 
1xtriabilis Sinz. 

Es ist recht schwer die Synonymik einiger dieser Formen 
zu reconstituiren, theilweise wegen der schlechten Abbildungen, 
iheilweise wegen der Unmöglichkeit die Originale zu finden. 
Zuerst bemerken "Wir, dass es unrichtig ist, den Namen von 
Mactra podolica Eich w. für die gewöhnlichsten sarmatiscl1en 
l\fac:tren anzuwenden. Jene Form (Original ist verloren gegan
gen), welche Eich walcl als M. podolica beschrieben hat, scheint 
recl1t selten zu sein, jedenfalls ist sie gewiss rnn der anderen 
sarmatischen Form verschieden, welche Eichwald als M. po?1-
derosct hezeichnetr. M. H ö 1'11 es identificirte beide Eie h w a 1 d'sche 
Arten, und da der Name ponderosrt schon früher von Conrad 
gebraucht worden war, nannte er seine collective Art JJf. po
dolica. Wenn wir, wie auch Karl Mayer-Eyrnar, Prof. Sinzo, 
und Andere beide Eich wald'sche Arten aufr(,cht erhalten, so 
müssen wir den zweiten Namen durch einen anderen ersetzen. 
kh nannte zuerst diese Art Mactra Fabrcana Orb., da die 
anderen früher gegrhenen Namen (lJfactra deltoidert in Dub .. 
biangulata in Pu s c h ), wegen der unrichtigen ldentificirung 
nitht gebraucht werden konnten. Was Mactra Fabreana anbe
langt, so constatirte der Autor selbst, dass hier von ninem 
Synonym der M. ponderosa die Redr ist. Den Namen Fabreana 
finden wir nur in den Tafeln zu dem Werke Hommaire de 
He 11' s (]es steppes de Ja rner Caspienne etc.), während im 
Texte darauf hingewiesen wird, dass Macfrct ponderosa unter 
dem falschen Namen von Fabreana beschrieben ist. Prof. 
Sinzov will aber derselben Art einen neuen Namen, den rnn 
Ylactra variabilis geben. Man kann wohl anerkennen, dass 
dieser Modus sehr bequem wäre, doch darf man so auf Grund 
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der Nomenclaturregeln nicht vorgehen. Man muss zwischen den 

vorhandenen Namen jenen wählen, welcher die besten Rechte 

hat und nicht etwa einen neuen erdenken. Als gute Synonyme 

drr Mactra Ponderosa kann man folgende betrachten: 

1830 . .11Iactra ponderosa Eichw. non Conrad (sine fig.). 
1831. JJ;Iactra clcltoiclea Dub. non Lam. 

1837. Mactrn interincclia Hauer (sine fig. et descr.). 
183 7 . .11factra biang1tlata Pu s c h U) 
184:!. Mactra Vitaliana Orb. 
184°L Mactra ponclerosa Orb., auf der Tafel Pabreana Orb. 
1858. Uyprina Pallassii Baily. 
1858. Cyprina triangulcttci Baily. U) 
18!)3. JJiactra variabilis Sinzov. 

Aus dieser Zusammenstellung ist es ersichtlich, dass das 

Prioritätsrecht der Mactra Vitaliana gehört, weil dieselbe in 

dem Homrnaire'schen W crk früher beschrieben ist, als die 11!. pou
ilerosa (auf <ler Tafel Pabreana). Der Name M. biangztlatci ist 

freilich iilter, es ist aber unmöglich festzustellen, ob die Mactra 
biangulafo wirklich der .11Iactra Vitaliana entspreche. 

,Jedenfalls ist diese Form sehr «variabel» und man kann 

mehrere Varietäten unterscheiden. :Man kann dieselben folgen

derweise lJezeichnen : 

V((rietas cleltoicles Du b. 

(Mactra deltoides Dub. non Lam., ]}Iactra. biangnlatct (!) 

Pusch, Mactra podolica M. Hörn. Taf. VII, fig. 4- non cet., 

J1.actra variabilis var. fhtgilis Lask.). 

Diese kleinere und dünnere Varietät kennzeichnet die älteren 

sarmatischen Schichten, während die drei übrigen eine grössere. 

dickere Schale besitzen und in den mittleren Horizonten zn 

Hause sind. 
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Varietas Vitaliana Orb. 

(Mactra Vitaliana Orb., deltoidcs A bich, Prodromus. 

Textfigur, p. 154, fig. 1---4, Taf. VIII, fig. 1-2, Mactrn 

poclolica M. Hörnes, fig. 1, 5, 7, Mactra Fabreana Andru

sov 11artim., .111.actra variabi1is Sinzov Yar. Yita1iana Sin· 

zow). 
Diese Y arietät ist dreieckig abgerundet, die Kirllinie ist 

stumpf, die Schale sehr diele 

Varietas pondcrosa Eich w. 

(Mactra ponderosa Eichw., Cyprina 
M((cfra dc1toides Abich, Prodromus, fig. 12 

lica M. Höru., fig. 2, 5, 6, 8). 

Pallasi Bai! y, 
Taf. VIII, podo-

Diese ebenso grosse, dickschalige Varieiät zeichnet sicl1 

durch eine etwas eingesenkte Area aus. Die Kielfalte ist stumpf. 

V arietas Fabreanrt O r h. 

Die Schale ist gross, dick, etwas mehr in dÜ! Länge ge

zogen, als bei den vorigen Varietäten, und hat scharfe Kiel

falten. 
Mactra podolica Eich w. Diesen Namen wenden wir nur 

auf die kleinen, hinten stark ausgezogenen Formen an. Nur 

solche entsprechen der Abbildung Eichwald's. Meiner Ansicht 

nach kann man solche Formen nur in den untersarrnatischen 

Schichten antreffen. Dagegen sagt Laskarev, dass Mactra 

podolica Eie h. zu den sehr ungleichseitigen, nicht gekielten 

Formen gehört, welche nur den obersarmatischen Horizonten 

eigen sind, wo sie « von verwandten Formen, M. Bignoniana 
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Orb., tapesoide::; Sinz, und von Mactriden aus dem transkaspi

schen Gebiete begleitet werden». Ich erlaube mir die Vermuthung 

auszusprechen, dass Eichwald jene höheren Horizonte der 

sarmatischen Stufe gar nicht bekannt wurden. In den Localitäten, 

rnn welchen Eich walcl seine M. podolica anführt (Zalysce. 

Zavadyncy, Kamenka, Bjalozurka) kommen hauptsächlich nur 

untersarmatische Schichten vor. A usserclem soll sie zwei deut

liche Kielfalten haben, wie es aus der Beschreibung Eich

wa ld's klar ist. 

Mactra Bulgarica Toula. (}_l;Jactra deltoides Abich, non 

Dub., nec Lam., Prodromus, Taf. VIII, fig. 4, G, 8, 9, 10, 

1 l, 12, 14. Mactra variabilis Sinz. var. crassicollis, Mactra 

truncata Sabba, Mactra cumidatti Sabba). Eine dickschahg<' 

dreieckige, hoch buckelige Form, welche nie so grosse Dimen

sionen erreicht, wie die mit ihr genetisch verwandte Mactra 
Vitaliana, und in den höchsten Schichten der sarmatischen Stufo 

zusammen mit Mactra caspia vorkommt 1). 

~llactra tapesoides Sinzov. Die von Sinzov zuerst ab 

]_l;J. 1wlolfoa var. bezeichnete Form kommt in den mittelsarma

tischen Schichten von Bulboki vor, und wurde von mir auch 

auf der Halbinsel Kertsch (Jenikale) gefunden. Es ist eine ziem

lich grosse, aber verhältnissmässig dünne Form, hinten bedeutend 

rnrlängert, wie Mactra podolica, jedoch ver:jüngt sich dabei 

der Hintertlleil der Schale nicht, wie bei M. podolica. 
Jfactra sannatica nov. sp. Diese neue Art steht der Grösso 

UI1(~ der Form nach der Mactra podolica und Mactra caspia sehr 

nahe. Der Hauptunterschied besteht jedoch in der tiefen Mantel-

1) Stefanescu. Contribution it l"etude des faunes eogene et neogene dt· 

Roumanie. Bull. Soc. Geol. de France. XXV, p. 313. Contributions it I'6tude 
stratigraphique des terraius tertiaires de Roumanie. 1897. p. 116. T ou 1 a. Geo· 

logische Untersuchungen im östlichen Balkan. Il-te Abth. Denkschriften d. kais. 

Akatl. der Wissensch. Math.-naturw. Cl. LIX, p. 435, Taf. IV, fig. 15. 
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bucht. Kommt in den sandigen mittelsarmatischen Ablagernngen 
der Halbinsel Kertsch vor . 

.11:factm caspia Eichw. (Mactra oder Cyrena Abich in 
den «Einleitenden Grundzügen der Geologie der HaiJJinseln 
Kertsch und Taman», .1..llactra cementorum Andrus. JJlactm 
Bignoniana (Orb.?) Sinz., Mactra sitbtruncata D'Archiac in 
«Asie mineure» von Tchi'chatchew). Diese kleine Art ist 
für die obere Abthrilung der sarmatischen Stufe höchst ·charak
teristisch. Von den Formen gleicher Grösse durch ihre gleich
seitigeren Schalen, durch verkürzte Seitenzähne und endlich 
durch ihre fast ganz reducirte Mantelbucht verschieden. Prof. 
Sinzov identificirt die Mactra_ Bignoniana Orb. mit 11fact/'(/ 
caspia Eichw. und nennt diese Art mit dem ersten Namen. 
Wäre auch diese ldentificierung richtig, so müsste doch unserr 
.,_lfactra den Eich wald'schen Namen tragen, weil Eichwald 
_;__VIactm caspia schon im Jahre 1841 abbildete, während d'Or
bigny seine 11Iactra Bignoniana im Jahre 1844 beschrieben 
hat. Andere Autoren glauben, dass unter dem Namen rnn 
Mactra Bignoniana eine Varietät von Er1.J'ilia podo1ica erwähnt 
wurde. Die Abbildung lässt viele Zweifel bestehen und ich 
glaube, dass nur die Untersuchung des Originalexemplars d'Or
hign y' s die Frage endgültig entscheiden kann. Jedenfalls, ist 
_Jfactra Bignoniana mit unserer JJ1.actra caspia identisch oder 
nicht, bleibt immer für dieselbe der zweite Name. Bei dem Stu
dium der Tchiehatchew'schen Sammlung im Jardin des Plantes 
(Paris) hahe ,ich mich überzeugt, dass d'Archiac sie unter dem 
Namen von Mactra. subtruncata aus der Umgegend von Kon
stantinopel anführt. 

J.riactra Stefanesczti Fontannes ist nur auf einem Fragmente> 
gegründet. Ob eine selbständige Art'? 

Nach de-S tcfani stehen der Mactra «podolicri» zwei italie
nische Mactren nahe: JJiactm Pecchio1ii Lawley und .1.l1actm 
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donacif'ormis de St., welche in unzähligen Massen in den plio

cänen Brackwasserschichten von Sienna und Val d'Arno vor

kommen. 

Donax lucidus Eichw. 

,, den#ger Eich w. 

» priscus Eich w. 

» Hörnesi Sinz. 

» novorossicits Sinz. 

Yon den drei Eich wald'schen Arten ist der Donax pris
c1ts nicht abgebildet und soll am Ustjurt vorkommen. Von der 

vertikalen Verbreitung der übrigen Arten kann ich nichts Ge

naues mittheilen. Donax novorossicits ist von Sinzov aus dem 

Nubecularienkalk von Kasperovka-Nikolaevka beschrieben, Donax 
Hörnesi aus Kisinev. 

Ob irgendwelche von diesen Arten in den tieferen Miocän

schichten vorkommen, bleibt noch unbekannt. Nach K. Mayer 

sollte Donax lucidus (Verzeichniss, 18 7 3) im Helvetien der 

Schweiz, nach Capellini (II calcare di Leitha, 1878) im 

Kalkstein von Rosignano vorkommen. Nach Sokolov kommt in 

den Schichten mit Venus konkensis eine neue Art Donax, 
JJonax rutrum vor, welche eine Zwischenform zwischen dem 

mediterranen Don,ix intermedius und dem Donax dentiger 
bildet. In den Tschokrakschichten der Halbinsel Kertsch und des 

nürdlichen Kaukasus kommt wiederum eine andere Art Donax 
vor, welche ich unter dem Namen Donax tarchanensis anführe. 

Psammobia Labordei. Diese mediterrane Art kommt nur in den 

sarrnatischen Schichten des mitteldanubischen Beckens vor. 

Artemis ztsty"urtensis Eichw 1). 

· 1) Es ist sehr schwer zu errathen, was für eine Muschel Eichwald unter 
diesem Namen versteht. Dem Habitus nach könnte man glauben, dass es eine 

3AII. JIMII. MHH. OBl!I., 'L XXXIX. 24 
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Syndosmya reflexa Eichw. Sehr häufig in den untersannati

schen Schichten Podoliens, Volhyniens und Bessarabiens, 

auch nicht selten in den transkaspischen untersarmatischen 

Schichten. Ihr Vorkommen in den marinen Schichten 

Korytnica's ist, nach Laskarev, zweifelhaft. Ein11 Syndos

rnya, die ich noch nicht näher bestimmt hahe, kommt in 

den untersarmatischen dunklen Thonen der Halbinsel 

Kertsch vor. 

Syndosmya sarmatica Fuchs. Dir sarmatischen Schichten. von 

Wien. 

Corbufo gibba Olivi. Diese Form wird von Eich \rnld, Simo

n o vic und Bacevic in den transkaukasischen (( sarmati

schen » Schichten angeführt, unter dem Namen rnn Cor

buhi dilatata und ibera (Dzegvi etc.). Ob die Schicl1ten, 

aus welchen diese Art stammt, wirklich sarmatisch sind, 

siehe im ersten Theil. 

Fragilia (Gastranr.i) fragüis L. Nach M. Hörnes ((als grosse 

Seltenheit in den Cerithienschichten bei Hauskirchrn ». 

Später fand J. Sin zov dieselbe auch in Bessarahien, bei 

Orgejew, und V. Hilber bei Waldhof (Graz). 

Solen sitbfragilis Eich w. 

Pholas Hornrnairei d'Orb. 

Pholas pusilla Nord. 

Chiton sp. Nach Fuchs und Karrer bei ·wien (.Jahrh. d. k. 

k. geol. R. A. 1875, p. 51). 

Cap1dits Kischeneviac R. Hörnes. Diese ron R. Hürnes 

aus Kisine\· beschriebene Form wurde rnn S inzoy nicht auf

gefunden. 

kleine Ervilict ist, doch sind die Wirbel prosogyr gezeichnet. Eigentlich i,t es 

auch unbekannt, aus welcher Schicht diese Muschel stammt. Es ist wohl m,ig·· 

lieh, dass dieselbe garnicltt den sarmatischen Schichten angeht·,rt. 
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Co1mnbe1la scripta Bell. In den sarnrntischen Schichten 

bei Wien. Von Laskarev auch bei Kuncza gefunden (Volhy

n ien ). 
Co1iunbel1a subuhda Bell. Nach Fuchs und Karrer junge 

Exemplare bei Wien (Jahrb. 187ü, 11. 50). Nach de Stefani 

sind Columbe1lrt trinoclis Mgh., semicaudata Bon. und vittata 

de St. et Pan t. in den pliocänen Brackwasserschichten mit 

Xassa pu1chrn von der Siennagegend zu Hause. 

(Haliotis volhynica Eichw. und Haliotis cf. tubtrcitlata). 

Diese Formen figurirten in den Listen der sarmatischen Arten, 

'30lauge man glaubte, dass der Toltrakalk in seiner ganzen 

::\lasse der sarrnatischen Stufe angehörte. Jetzt sind sie aus 

diesen Listen zu streichen. 

Mitrn laevis Eich w. DiesP Mitra wurde rnn Kisenev 

(mittelsarmatische :Sch.) angeführt. 

Litto;·ina (Melaraplte) phasianellaeformis Sinz. ursprüng

lich als Paludina (Assiminea) phasianrllaeformis aus Kisinev 

l>Pschrieben. 
Littorina (.Melarnphe) bessarabica Sinz. Wurde ebenso als 

Paludiua ( Assiminect) zuerst beschrieben. Kisinev. 

Littorina neritoidf's Lam (?). Nach Pilar (Rad jugoslarnnse 

.Acad. XXV. 1873) in Kroatien. 

Litto1·ina e) monastica Bail y. Kloster St.-George bei 

Sernstopol. Die Abbildung erinnert an Litt. bessarabica. 

JJr}phinula squamosospinosa Sinz. Mittelsarm. Sc:11. rnn 

Kisine,· und Kertsch. 

Trocltus Adelae d'Orb. In dem nächst folgenden Verzeich-

11isse führe kh alle mir bekannten Namen der sarmatischen 

Trocliiden ohne nähere Kritik an. Es wäre nothwendig erstens 

alle bekannten Artrn unter verschiedenen jetzt bekannten Gat

tungen un<l Untergattungen unterzubringen, zweitens ihre gene

tischen Verhältnisse unter einander zu untersuchen. 
24"' 
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Trachus Adelae Eich w. = nach Sinzov einr neue Art 

/Trochus sub-Blainvillei Sinz.). 

Trochus affinis Eichw. Kommt nach Laskarev nicht nur 

in den sarrnatischen, sondern auch in mediterranen Schichten 

Volhyniens vor. 

Trochus albomaculatus Eich w. 

Troclms an,gulatits Eich w. Als Monodonta beschrieben. 

Brusina behauptet, dass (Appunti ed osservazioni sull' ultimo 

lavoro di J. Gwyn Jeffreys. Soc. historico-naturalis croatica. 

I. godina 1886, p. 199) Monodonta angulata M. Hörnes 

(Foss. Moll. von Wien, I, Taf. 41, fig. 9--10) mit Oiblmla 

adriatica Phil. identisch ist. Es wäre der einzige Fall de~ Auf

findens einer echten sarmatischen Art im Mittelmeere. 

Trochus Andersoni Baily. Sebastopol. 

Trochus anngulatiformis Si nz. (Monodonta angulata nahe 

stehende Form) Kisinev. 

Troclms anceps Eich w. Steht nach Sinzov dem Tr. pa,qea

nus nahe und kommt in den Nubecularienschichten vor. Tr .. 

anceps var. Joannea Hilber bei Waldhof (Graz). 

Trochits angulato-sarmates Sinz. Nach Sinzov eine Ueher

gangsforrn zwischen Pr. pseudoangulatus Sinz. und Tr. Slwma

tes Eichw. 

Trochus balatro Eichw. (Turbo balatro Eichw.). 

Trochus biangnlatus M. Hörn. Kommt bei Wien vor. Xach 

de Stefani eine Gibbnla. K. Mayer-Eyrnar im Helvetien der 

Schweiz. 

Tvochus biangulatus Eich w. var. Hör n. 

Nach de Stefani in den brackischen italienischen Pliocän

scbichten entspricht dem Tr. biangulatus M. Hörn. Giblmla 

adriatica Phil. var. Scopanzi De St. et Pant. 

Trochus bessarabicus Si n z. 
Troclms Blainvillei d' 0 r b. Prof. Si n z o v hielt den Trochus 
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Adelcte Eich w. früher für eine Varietät (var. carinata) rnn 

'Tr. Blainvillei. Später hat er diese Varietät als eine neue Art 

ausgrschieden. 

Trochits Bouei T o u I a aus Balcik erinnert an Tr. Beyrichi 

M. liörn. aus Koste! in Mähren. 

Trochns caucasicu,s Bar b. 

Trochus Celinae Andrz. Ist nach de Stefani etwas mit 

Tr. simuJans De St. et Pant. aus pliocänen Potamdesschich

ten rnn Sienna verwandt. Nach Laskarev ist Trochus Celinae 

t>ine rnlhynische mediterrane Art. 

Trochus conus Si nz. Mit Tr. Celinae verwandt. 

Trochits Cordierianus d'Orb. (Turbo carinula Eichw.). 

Trochm, curvilineatns Sinz. 

Troclms elrttior d'Orb. 

l'rochus eleg(lnfitlus Sinz. 

Troclms Feneoniamts d' 0 r b. 

Trochw, Hormnairei d' 0 r b. 

l'rochus Jeremr_jevi Sinz. Hat einige Aehnlichkeit mit Tr. 

Celinae. 

Troclms Guttenber9i Hilber. Waldhof bei Graz, mit _Tr. 

~'iannio verwandt. 

l'roclms Lygonü Baily. Kloster St.-George bei Sevastopol. 

l'rochus margaritoideus Sinz. Dem Tr. Rollandianus 

iihnlich. 
l'roclius marginatus Eichw. Nach Sinzov mit Tr. Blain-

i:ille,i und papilla genetisch verwandt. 

Trochus mimus Eichw. 

l'rochus minidzts Sinz. Verwandt mit Tr. zonatop1mctatus. 

l'rochus noditliformis Sinz. Diese aus dem Nubecularien-

kalk rnn Kasperovka-Nikolaevka beschriebene Art ist dem Tr. 

Rollandniausuncl Tr. nodulus Eichw. (Monod. mamilfo Andrz.) 

ähnlich. 
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Troclms Orbignyanus :\l. H ö rn. Bis jetzt nur im Wiener 

Becken gefunden. M. Hörncs vergleicht ihn mit Phasianella 

bessarabica d'O rb. 

Trochus pageanus d'Orb. 

Trochus papilla Eichw. 

(1'rochus patulus Eich w.). Diese marinmediterrane .Art 

wurde aus sarmatischen Schichten von Goys (Fuchs. Jahrh. 

d. k. k. geol. R. A. 1868 I>· 770), von Rudolfsht1irn (Wolf. 

Verhandl. cl. k. k. geol. R. A. 1869, p. 84) nnd aus Buko

vina (Fötterle, Verband!. 1870, p. 325) angeführt. Wa:-. 

Abich als Tr. patulus aus Kertsch citirr., ist wahrscheinlich mei11 

Tr. tsclwkrakensis und stammt aus dem Tsohokrakkalk. 

Trochus Peneckei Hilber. Waldhof bei Graz. 

Trochus Philippi Nordrn. Kisinev. Nach Sinzov ist die 

Form, welche Eichwald in Lethaea (III, p. 436) rrwähnt, 

nicht mit dem Typus identisch. 

Troclms phasianellaefonnis Sinz. Erinnert an 1'r. Celinac 

Andrz. 

Trochus podolicus ]) u b. Diese weitverbreitete Art strllt 

mehrere Varidäten dar. Nach Ivanov fehlt diese Art in den 

itcferen vodolischen sarmatischen Schichten. 

Trochtts pictus Eich w. Eine sehr verbreitete Form. ht 

nach Sp. Brusina (Fauna di Markusevac, p. 81) nine GibbuJo 

und kommt bei Markusevac mit 3 anderen Gibbulaarten vor. 

derrn eine der Gibbitla turbinoides De sh. aus Adria nahe steht. 

Trochus podolico- Voronzovi Sinz. Eine dem 1'rochus Voron

zovi verwandte Art aus Orgejev. 

J!rochns Popelacki Parts c h. U rsprüng-Jich nur in Oester

reich bekannt, später von Sinzov auch bei Orgejev gefunden. 

Diese Art gehört nach Brusina zur Gattung Callio8tomo 

und kommt bei Markusevac mit zwei anderPn Calliostonwn 

vor, deren eines <lern Callisotoma depictum DPs h und <la:-
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andere dem Call . .1rI0ntaglli W ood (aus der Gruppe ,li<jubinus) 

nahe stehen. 

Trocltus prosiliens Eich w. 

l'rochus pseudoringulatus Si n z. 

Trochzts pseudomi1nits Si n z. Nubecularienschichten von Kisi

nev, Orgejev und Stavrovka. 

Troclms pnber Eich w. 

Troclms pu1chellus Baily. Kloster von St.-George bei Seva-

stopol. Nach Sinzov eine hohe Varietät von Tr. Feneonianus. 

Trocltus Rol1andianus d'Orb. 

l'roclzus qaadristriatus Du b. 

Trochus sannio Eie h w. 

Troclms sarmates Eichw. Steht nach Sinzov dem Trochits 

Cordierianus nahe. 

Trochus sarmatoanceps Sinz. Nach Sinzov eine Übergang::;

form zwischen Tr. sannates und Tr. anceps Kisinev. 

Trochus semistriatulus Sinz. \'erwandt mit Tr. subsigriretus 

Sinz. 

l'roclms serbicus Rad. et Pavl. Visoka (Serbien). 

Troclms Souther1andi Baily. Kloster St.-George bei Sera-

stopol. 

Trochus striatosulcatus Sinz. 

Troclzus subanceps Sinz. Kisinev, Orgejev. 

1.:rocltus Sltb-BlaittVi1lei Sinz. (= Tr. Adelae Eichw. non 

d'Orb. 

Trocltus sub-Cordierianits Sinz. 

l'rochus sub-Orbignyanus Sinz. Kisinev. Nach Sinzov mit 

Tr. pseudomimus eng verwandt. 

l'rochits subprosiliens Sinz. Orgejev, erinnert nach Sinzov 

an l'rochits Rollandianus und .zonatopunctatus. 

Trochus sitb-Rollandianus Sinz. 

Troclms snbsigm·etus Sinz. 
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Trochus subturiculoides Si nz. Errilienschichten von Soroki, 
Tirnova und Gura-Kainari. Dem Tr. orbignyanus sehr ähnlich. 

Trochus turriculoides Sinz. 
Trochus valvatoides Sinz. früher als Tr. biangulatzts be

stimmt. 

Trochus varius Gm. wir.:l von Eichwald, Sominovic, 
Bazevic und Sorokin aus Transkaukasien angeführt. Wahr
scheinlich eine vom Typus rnrschiedene Art, weil schon Eich
wald sagt: (Le Trochus varius ou plutöt une esvece semblable 
se trouve dans Je bassin de l'lmeretie ... ». 

Trocltus Voronzovi d'Orb. 
Trochus zonatopunctatus Sinz. 
Turbo Auingeri Fuchs. bei Wien. 
Turbo Balcikensis Toula. Balcik (Bulgarien). 
Turbo cltersonensis Bar b. Eine mit Tr. pictus verwandte Art. 
Turbo Romanovskii Barb. 
Turbo Omaliusii d'Orb. 
Turbo Bm·boti Toula. Widin am Timok und Balcik bei 

Varba. 

Turbo Neumayri Cob. Rumänien. Beide letzteren .Formen 
sind nur Varietäten von T. Omaliusii. 

Phasianella bessarabica d'Orb. (Bftyermi R. Hörn., sarma-
tica R. Hörn). 

Phasianella Blödei Eich w. 
Pltasianella Eichwaldi M. Hörn. 
Phasianella elon,qatissima d' 0 r b. 
Phasianella intermedia d' Orb. 
Plzasianella Kischeneviae d'Orb. 
Pltasianella Neumayri S inz. 
Phasianella striatotuberculata Si n z. 
Phasianella styriaca Hilber. Waldhof. Wird vom Autor 

mit Ph. BayPini v0rglichon. 
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!Lrttirus Pauli CobJ. Unter diesem Namen hat Cobalcesn1 

tJin abgeriebenes grossess Exemplar vor einer Nassa-rnrietät be

schrieben. 

Nassa angustata Baily. Kloster St.-Georg bei Sel>asto-

pol. Nach Toula bei Balcik. 

1vassa Corbiana d'Orb. 

Nassa Davelttina d'Orb . 

... Vltssa duplicata Sow. Eine sehr verbreitete Art. Wurde 

zuerst von Sowerby aus Steiermark beschrieben. Nach Bittner 

soll sie schon im marinen Miocän vorkommen. Er citirt Grund, 

Niederkreuzstetten und Grinzing. Th. Fuchs versichert, dass 

die~e Angaben sich auf Nassa baccata beziehen. Nach Bittner 

aud1 in den Faluns von Pont-Pourquey (Ben oist. Act. Soc. 

LinnPenn<' de Bordeaux. XXIX, p. 380), bei Sogliano (Fuchs. 

Sitzungsb. d. Wiener Akad. LXXI, 187 5) und St.-Gallen 

{K .. Mayer. Beiträge zur geol. Karte der Schweiz. XIX. 1883, 
p. 51). JedPnfalls steht diese Art mit den mittelmiocänen Nassa 

bacmta und nodosocostata in naher Beziehung. 

Sehr rnrwandt ist nämlich die Nassa nodosocostata Hilber 

aus St. Florian. Nach R. Hörnes ist Nassa du,plicata der 

lebenden Nassa costata Quoy et Gaim. nahe ,,erwandt. Diesc 

IPtztere Art lebt im brackischen Wasser (Voyage d'Astrolabe, 

tab. 3~J, fig. 18-:W). Nach de Stefani gehören N. duplicata 
mHl ~Y. Vcrneulü zur Gattung Pseudostrombzts. Eine nahe 

stelwmlc pliocäne Art aus den Brackwasserschichten Siennas 

ist N. Pieragnolii de St. 

Nassa JJutschinae d'Orb. 

Nassa Du_jarclini Des h. Diese im marinen Miocän gc

wiihnlidw Art soll nach Fötterle in sarmatischen Schichtcn 

der Bukovina vorkommrn. Eine analoge Art im brackischen 

Plioüin Italirns ist nach de Stefani ]Vassa pulchra d'Ane. 

Nassrt dwplicata-Haueri Sinz. 
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Nassa · duplicata-Hörnesi Sinz. Nach Sinzov mit jene!' 
Form identisch, welche R. Hörn. als eine Uebergangsform von 
Bucc. cluplicatum var. Vernettlii d'Orb., zu Bucc. Jaquemarti 
beschrieben hat. 

... Vassa Jaqttemarti d'Orb. Von Sinzov als Bucc. duplica
tum-Hörnesi var. Jaqu,emarti, von R. Hörnes als Bucc. du
plicat1tm rnr. Verneuli bezeichnet. 

Nassa duplic(ita- Verneitli Sinz. (Nach Sinzov Bucc. Ver-
neuli M. Hörn. non d'Orb.). 

Nassa duplicata-Hörnesi rar. gracili:,; Siuz. 
Nassa monilifera Baily. 
(Nassa (Cmninella) nodulosa Handm.). Nicht abgebildet. 
(Nassa (Cominella) Höllesense Handm.). Nicht abgebildet. 
Nassa striatula Sinz. 
Nassa Verneuli d'Orb. 
Nassa Verneuli var. striatula Sinz. (Bucc. striatulum 

Eich w.) . 
... Vassa subspinosa Sinz. (Nassa dü,plicata- Verneulii var. 

Sinz. pridem). 
Nassa cf. coloratci Eichw. Von Laskarev bei Kuncza 

gefunden. 

Pleurotoma chersonensis Baily. Kloster St.-George. Ob wirk
lich eine Pleurotoma? 

Pleurotoma costata Eich w. wird von Sorokin aus sarma
tischen Schichten Transkaukasiens angeführt (Materialien fü1· 
die Geologie rom Kaukasus, 1879, p. 184). 

Pleurotoma Döderleinii M. Hörn. Im Wiener Becken und 
in Steiermark. Bei Krawarsko in Kroatien (R. Hörnes) und im 
Glina-Distrikte, auch in Kroatien (Pilar. Rad jugoslav. Alrncl. 
1875). Nach Laskarev bei Zaliesze (Kremenccer Distr.). 

Pleurotoma Döderleinii ist nach R. Hörnes (Tertiärstu
diPn. VI, p. 20) ein sarmatischer Nachkömmling der Ple1,1·0-
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toma Schreibersi. Nach d r Stefan i gehören Pl. lJöderleinii 

un<I Sotteri der Gattung Clavatula an. 

Pleurotomci laqueata Bai\ y. Ob rine Pleurotoma? 

Pleurotoma obtusangula Brocchi wird von Karrer aus den 

sarmatischen Schichten Neulerchenfelds citirt. 

Pfoitrotoma Sotteri Micht. In sarmatischen Schichten von 

Wiesen. Sonst bei Castelarquato (Tortonien). 

Oerithiwn bicinctzt1n Eichw. non Brocchi ist nach Hilber 

eine neue Art, Cerithiian Peneckei. 

<:aithiitm Brusinianum Pilar. Krnatien. 

Cerithium cochleare Bai! y. 
Ccrithiitm colchicitm Sim. Diese transkaukasiscl1e Art scheint 

eine Nassa zu sein. 

Cerithium Comperei d '0 r b. wird gewöhnlich als ein Syno

nym von Cer. rubiginosum Eich w. betrachtet (M. Hörnes. 

R. Hörn. und am!.). Nach Sinzov eine besondere, für Nube

cularienschichten charakteristische Art, während Cer. ritbigino

sitm in Ervilienschichten vorkommt. Cerithium ritbiginosum rar .. 

von R. Hörnes aus Krawarsko beschrieben, ist nach Sinzow 

mit Cer. Comperei identisch. 

Cerithiu,m convexum Eichw. ist nach Hilber mit Cer. 

di.~junctum identisch. 

Cerithiztm di.<ijunctum Sow., nach Hilber ein Potamides. 

Ursprünglich aus sarmatischen Schichten bcschriebrn. Bittner 

behauptet, dass diese Form bei Steinabrunn (nach Stache), 

im Leythakalk von Waitzen (Stur), bei Lapugy nnd s. w. ror

kommt. Nach Th. Fuchs aber findet sich diese Art nie tieför, 

als in den sarmatischen Schichten. Hilber glaubt, dass Cer. 

Theodiscum Rollr die Stammform des Cer. disjunctitm ist, 

welches im Florianer Tegel, sowie in den höheren Lagen der 

zweiten Mediterranstufe des Wiener Beckens zu Hause ist. 

Cer. fraterculus May. von Hauskirchen gehört auch in diese 
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Formenreihe, es stellt das Cer. disjunctitm in Miniatur vor. Ist 
nach Si nzo v für Ervilicnschichten charakteristisch, an dessen 
Stelle erscheint in den Nubecularienschichten Cer. Taitbouti 
cl'Orb. und in mäotischen Schichten Cer. disjunctoides Sinz. 
Diese letztere Form wurde von Stefanescu aus Rumänien als 
Cer. Constantiae beschrieben. Nach de Stefani kommt im 
Brackwasserpliocän Italiens eine analoge Form, Cer. etruscum 
vor. 

Cer. distinctissimum (Eichw.). Unter diesem Namrn ist 
bei Bogdanovic eine Art aus den sarmatischen Schichten mm 
Fusse des Kopet-dagh's (Duz-olum) abgebildet. 

Cer. Duboisi M. Hörn. Nach Toula (Sitzungsber. d. Wiener 
Akad. d. Wiss. 1877) in sarmatischen Schichten Bulgariens, 
nach Cobalcescu (Studii etc., p. 150) in der Moldau. 

Cer . .Florianum Hilber. Waldhof. 

Cer. Gamlitzense Hilber. Als Potamides (Pirenella) Gam
litzensis aus sarmatischen Schichten Steiermarks beschrieben. 
Cer. pictum var. R. Hörnes (Jahrb. 1875, II, Taf. II, fig. 
8, 9, 12) aus Krawarsko soll nach Hilber dieser Art ange
hören. 

Cer. Harthergense II il ber. Steiermark, Wiesen. Diese als 
Potamides (Bittium) Harbergensis beschriebene Art ist 11ad1 
dem Autor mit Cer. disjunctum, theodiscum und f!raterculw; 
verwandt. Stellt mehrere Varietäten dar (Schildbacltensis, Lüft'el
bachensis, Dominici, Rüdti). 

Cer. Hörnesi Sirn. Transkaukasien. 
Cer. merliterra!fleum Des h. In sarrnatisclten Schichten ron 

Siebenbürgen (Hauer und Stache), von Gran (Handtken), 
Fünfkirchen (Böckh) und Kroatien (Pilar). Auch A. Ivanov 
führt diese Art aus den untersten sarmatischen Schichten 
zwischen Kamenka und Jagorlyk am Dniester an. 

Cer. lignitarum Eichw. 
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(}er. Menestrieri d'O rb. Prof. Sinzov trennt diese Form 

vom Cer. lignitarum (M. Hörnes identificirte dieselbe mit 

Cer. li,qnitarum) und identificirt dieselbe mit Cer. Pauli 

R. Hörn., was nach V. Hilber nicht zulässig ist. 

Cer. mitrale Eichw. Dieser Eichwald'sche Name wird 

gewöhnlich als ein Synonym des Cer. pictum betrachtet. V. Hil

ber stellt die Eichwalcl'sche Art wieder auf. Nach A. P. Iva

nov sind Cer. mitrale, Cer. nympha, bicostatzem und bijugmn 

Eich w. nur Mutationen und Varietäten einer und derselben 

Grundform. Der Typus ist nach Ivanov bei M. Hörnes (Fos

sile Mollusken rnn Wien. Taf. 1±1, fig. 15 und 1 7) abgebildet. 

Cer. plicatum Brug. Siehe bei Bittner (Ueber den Cha

rakter der sarmatischen Fauna) und Th. Fuchs (Zur neueren 

Tertiärliteratur ). 

Cer. nodosoplicatmn M. Hörn. Eine marinmediterrane Form, 

die stellenweise in den sarmatischen Ablagerungen gefunden 

wird. Wien, Bulgarien, Galizien und Podolien. 

Cer. Pauli R. Hörn. Von R. Hörnes aus Krawarsko be

schrieben. Wahrscheinlich ein sarmatischer Nachkömmling von 

Cer. Duboisi. 
Cer. Peneckei Hilberti. Von Eichwald als bfoinctum be

zeichnet. Der Name ist aber schon früher gebraucht worden. 

Kommt in Volhynien, Galizien und Steiermark vor. Ist mit 

Cer. noricum Hi! ber rnrwandt. 

Cer. pictum Siehe Cer. mitrale. 

Cer. rubiginoswn Eichw. Nach Sinzov typisch nur in den 

untersarmatischen Schichten. Cer. nepos de St. aus den bracki

schen Pliocänschichten Italiens ist nach de Stefani eine ana

loge Art. 

Cer. scabriun 01. Diese marinmediterrane Art kommt bei 

Wien auch in den sarmatischen Schichten vor. 

Cer. scrilare Sim., Baz. et Sor. In transkaukasischen 
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stinnatischen Schichten. Scheint eine Cerithiwn-ähnliche Aassa 

zu sein. 

Cer. spina Partsch. Eine marinnwditerrane Art. selirn in 

uen sarmatischen Schichten bei Wien. 

Cer. Taitbouti d'Orb. wird gewöhnlich für ein Synonym des 

Ger. disjunctitm gehalten. Nach Sinzov eine rerwandte, aber rer

schiedene Art, welche für Nubecularienschichten fligenthümlich ist. 

Cer. truncatum Baily. Sebastopol. 

Cer. affine, Brenneri, Höllesense, pyramidella. Diese neuen 

Namen führt Handmann an, ohne Figuren und Beschreibun

gen. Wiener Becken. 

JJfitrex sublavattts Bast. Der Typus ist in Grunder Schich

ten zu Hause, kommt aber in sarmatischen Schichten lJei Wien, 

in Steiermark und bei Kunf'za (Volhynien) vor. Ein Exemplar 

n>n Murex subfovatus habe ich in den Spaniodonschichten rnn 

Ujratam (Mangyschlak) gefumkm. 

Bulla Lajonkaireana Bast. (Nach Brusina ein Utriculus, 

nad1 de Stefani eine Bullina). 

Bulla monstrosa Siuz. 

Bulla plicatilis Sinz. 

Bnlla pupa Eich w. Diese Art wurde mit Bnllina usUur

tensis, Cardium edule var. exiguct, JJonax pn'scus aus dem 

Tertiärkalk von Ustjurt beschrieben und abgebildet, soll aber 

auch in Bessarabien vorkommen. Barbot de Marny führt dPn

selhPn Namen aus der Kalmückensteppe an. 

Bulla tr:uncata Ad. ( Cylichna). 

Bulla ustjurtensis Eich w. 

Hydrobia (Liobaikalia?) Sopronensis R. H ö rnes. Eino 

ernluie Form von Zemendorf, an Baglivia JJrus. erinnernd ("-enn 

nicht derselben Gattung angehörend)). Sie ist durch Uebergüngo 

mit Hydrobia Fraiwnfeldi rerbunden. Der Autor vergleicht 

diese Form mit Liobailalia (Leucosia) aus dem Baikalsee. 
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Hydrobia stagnalis L. Wird ron Simonodc, BazeYic und 

Sorokin aus transkaukasischen sarrnatischen Schichten ange

führt. 

Hydrobia substriatula Si n z. 

Hydrobia ventrosa Mont. ( acuta au c t.). Zemendorf. 

Hydrobia .Andritsovi Hilber. Waldhof bei Graz. 

Hydrobia acuta. Die Form, welche unter diesem Namen 

von M. Hörnes aus Wiener sarmatischen Schichten angefürht 

wurde, muss nach Sandberger und M. Hörnes den Namen 

Hydrobia ventrosa tragen. Zemendorf. 

Hydrobia Frauenfeldi M. Ifornes. Soll Mch M. und 

R. Hörne s mit Rissoa elongata Eich w. identisch sein. Der 

Eid1 wa l d'sche Name hat eigentlich Priorität, nur entstehen 

einige Schwierigkeiten im Gebrauch desselben, weil schon 

Faujas (1806) einen Bu.,litrms elongatus Moguntinits be

schrieben hat -welcher nach Sandberger mit Litt. amta Drap. 

identisch ist. 

Hydrobia suturata Fuchs. Von Fuchs als ]}_fr1ania 

„utitrata aus Heiligenstadt und Ottakring beschrieben, ist nach 

Hilber eine Hydrobia. Dieselbe als Microme1ania zu bestimmen 

ist unzulässig, <lenn dir Mündung hat weder einen Kanal, noch 

einen Ausguss. «Hydrobia suturata verhält sich zu Hydrobia 

Fraitenfelcl M. Hörn., wie JI.yd . .Andrusovi zu Hydr. ventrosa 

:Mont,>. (Hilber). 

Hydrobia (?) (Mellinia) applanata Fuchs. 

Rissoa (Mohrensternia) inflata Andrz. Hilber beschränkt 

diesen Namen nur auf die ungestreifte Form (bei M. llö rn es 

tig. 22b). 

Rissact (Mohrensternia) angu1ata Eichw. Nach Hilber 

nur ungestreifte Form (M. Hörnes fig 23a) kann als Typus 

dienen. 
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Rissoa (Mohrenst~rnia) pseudangulatli V. Hilb. Eine ge
streifte Form, von M. Hörnes als eine Art mit M. angztlata 

betrachtet (M. Hörnes, fig. 23 b). Schon von Eichwald als 
R. angulata var. striata ausgeschieden. 

Rissoa (Mohrensternia) pseudoinflata V. Hi! b. Die f:'l'

streifte Form der R. inflatri, bei M. Hörne s in Fig. 2 :3 a 
abgebildet, ist nach Hilber eine besondere Art. 

Rissoa Graecensis Hilber. Waldhof. 
Rissoa, ( 1llohrensternia) styriaca Hi I b er. W a I d h o f. 
Rissoa (Mohrensternia) hydrobioides Hilber. Kann ab 

Mohrenst. inflata, die auf den letzten Umgängen ihre Orna

mentik verloren hat, bezeichnrt werden. Ich kann Hilber nicht 
darin beistimmen, dass die Mohrensternien sich aus l/.ifdrouia 
ventrosa entwickelt haben. Vielleicht wäre es richtiger die letztere 
von Mohrensternien ableiten zu Jassen . 

.Paludina (? ?) avia Ei eh w 1). 

Paludina exigua Eichw. 
Paludina Orbeli Sim. 

Es ist eine kleine Valvata-ähnliche Form aus transkauka
sischen sarmatischen Schichten. 

(Paludina Speti Sirn., Batz Sor. ist eine 
~"4lohrensteinia) . 

.Paludina protracta Eichw . 

.Palttdina pzmctum Eich w . 

.Paludina pitpa Sim. 

Amnicola (.Paludina) zonata Eich w. 

1) Es bleibt noch zu untersuchen, welchen Gattungen die kleinen sarma
tischen Gasteropoden, welche unter dem Namen Palndiua (sensu largo) und 
Amnicola angeführt werden, angehören. 



- 385 -

Amnicola cyclostomoides Sinz. 

» granulum Eich w. 
» imm1data Fr. 

» nympha Eich w. 

Rissoct (?) laevigata Eich w. 

N emcditra Schwartzi Frauen f. 

Valvata pseitdoadeorbis Sinz. 

Natica. helicina Broc. Wiener Becken. 

» sp. Kuncza (Laskarev). 

» millepunctata? 
Odostomia bessarabica Si n z. 

Acmaea (Scurria) Reussi Sinz. 

» » tenuissima Sinz. 

» compressiztscula Eich w. 

» sztbcostatcl Sinz. 

» costato-striata Sinz. 

" pseitdolaevi,qata Sinz. 

Bryozoa. 

Die Bryozoen sind noch ungenügend erforscht. Reuss 1
) führt 

aus Kischinev folgende Arten an: 

Diastopora corrugata Reuss. 

1'ubul1JJorci congesta Reuss. 

Leprailia verruculosct Rens s. 

Hemiescharct variabilis Re u s s. 

SinzoY~) giebt folgende Liste der sarmatischen Bryozoen: 

1 ) Re us s. Sitzungsb. d. Kais. Akad. d. Wissensch. Wien. Math.-natur. Cl. LX 
2 ) Geologische und paläontologische Beobachtungen in Südrussland, p. 1 · 

und 2. 

3All. l!Mll. ,lllH. OE~., 'I. XXXIX. 25 
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Microporella terebrata Sinz. 
Diastopora corrugata Reuss. 
Tubulipora cumulus Eichw. 
JJ1embranipora lapidosa Pallas. 
Schizoporella variabilis Re u s s. 

teres Eichw. 

Pergens 1) nennt aus den Kertscher sarmatischen Schichten: 

Diastopora primigenia Eie h w. ( = corrn
gata Reuss). 

Entalophora proboscidea Ed w. 
» laevis Eich w. 

JJfembranipora reticulum L. (Eschara lapi-
dosa Pallas). 

Sr;hizoporella sanguinea N orman ( = He
mieschara mriabilis partim). 

» regularis Eich w. 

Ausserdem beschreibt To ul a aus den rnrbalkanisclten sar
matischen Schichten: 

Lepralilia orthostichia T o ul a und dicho
toma Toula. 

Crustacea. 

Es sind zahlreiche, noch wenig bekannte Ostracoden rnr
handen. Karrer 2) führt in seiner Schrift über die Foraminiferen: 

1) E. Pergens. Notes succinctes sur les Bryozoaires. 1. Sur les Bryozoaires 
du Miocimc de la Russic meridionale. Bull. de la Soc. Roy. Malacologique de 
Eelgique. XXl V. 1889. 

2) Karrer, 1. c. 
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Cypridina galeata Rcuss, Jntnctata Mü., abhreviata Reuss, 
recta Reuss, subtcrcs Reuss an. 

Ausserdem sind Überreste einer Isopode bekannt, welche 
schon Eichwald unter dem Namen Sphaeroma exsors heschrie

ben, jedoch nicht abgebildet hat. Später fand ich dieselbe Iso

pode bei Kertsch und weil ich das Original von Eichwald 
nicht kannte, also nicht sicher sein konnte, dass meine Isopode 
vollständig mit der Eich wald'schen übereinstimmte, habe ich 
dieselbe als Cymodocea sarmatica beschrieben und abgebildet. 
Später fand ich in den Resten der Eichwald'schen Sammlung 

seine Spk. exsors und überzeugte mich, dass Sphaeroma exsors 
und Cymodocea sarmatica einer und derselben Art angehören 
Infolgedessen werden wir diese Art als Cymodocea exsors 
Eie lt w. brzeichnen. 

Pi SC e S, 

Besser bekannt sind nur die Fische der östeneichischen 
sarmatischen Schichten. Bei Wien in den sarmatischen Schich

ten haben Hecke! und Steinclachner 1) beschrieben: Clinus 
gracilis Steind., Sphyraeana ,z:iennensis Steincl., Caranx caran
gopsis Heck., Scorpaenopterus siluridens Steind., Clupea clon
gata Steind., melettaeformis Steind., Gobius viennensis 
Stein d ., elat1ts Stein d., oblongus Stein d. 

Sehr reiche Fischlocalitäten sind Dolje und P0<isusecl in 
Kroatien. Die Fische dieser Localitäten sind rnn Gorianovic

Kramberger untersucht. Die Schiefer rnn Dolje gehören den 

1) Steii1dachner. Beiträge zur Kenntniss der fossilen Fische Oesterreichs, 
I-te Folge. Sitzungsber. d. Kais. Ak. d. Wiss. XXXVII, II-te Folge, Bd. XXXVIIl. 
III-te Folge, Bd. XL, IV-te Folge XLV1I. 

1 ) Gorianovic-Kramberger. Die jungtertiäre Fischfauna Croatiens. Bei
träge zur Paläontologie Oesterreichs-Ungarns und des Orients. Bd. II und III. --

25* 
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untersarmatischen Schichten an, diejenigen von Podsused aber 
sind theilweise rnarinmeditcrran. Es ist deshalb sehr schwer 
aus dem Verzeichniss die speciell sarmatischen Arten auszu
scheiden. In die gleich folgende Liste sind jene Arten, welche 
nur 1m Podsused vorkommen, nicht aufgenommen. 

Atherina sarmatica Kramb. 

Auxis croaticus Kramb. 

» minor Kramb. 

» Vrabceensis Kram b. 
Blennius fossilis Kram b. 

Brosmius susedanus K n er. 

» elongatus Krarnb. 

Callionymus macrocephalus Kram b. 

Caranx gracilis Kram b. 

Cluperi sardinites Hecke! (JJfeletta). 
» Do~jeana Kram b. (JJ1eletta). 
» Vukotinovidi Kram b. 
,, .11Iaceki Kramb. 

Gobius pullus Kramb. 

Labrax intermedius Kram b. 

» Neumayri Kram b. 

» Woodirnrdi Kram b. 

Jletoponichtys longirostris Kr am b. 

» octacanthus Kram b. 

Jlorrhua lanceolata Kram b. 
)> macropterygia Kramb. 

» Szagadatensis Steind. 

Jfogil Radobojanus Kram b. 

Paleoichtyolozki prilozi. Rad jugoslavenske akaderuije znanosti umjetno;:ti_ 
Zagreb. CVI. 18!H. 
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Proanti.r;onia Radobojana Kram b. 

» Steinclachneri Kram b. 

Rhombus Bassanianus Kram b. 

» parvitlzts Kramb. 

Scomber Steindachneri Kram b. 

» sarmaticus Kramb. 

Salmo (?) immi,qratns Kram b. 

Scorpaectnli minima Kr am b. 

» Pilari Kram b. 

Scorpaenopterits siluriclens Steind. 

Strinsüi alata Steind. 

Syngnathzts He1msii St c in d. 

>> affinis Kram b. 

Trachinus dracztnculus Heck. 

Vereinzelte Fischknochen, Schuppen und Otolithen kommen 

sehr oft in russischen sarmatischen Schichten vor. Bei Kertsch 

in unteren Horizonten (dunkle Schieferthone am Achtiarberg) 

fand ich grosse Wirbel eines Teleostier von der Grösse eines 

Thunfisches. Ganze Abdrücke kleiner Fische finden sich in den 

obersarmatischen lichten Thonon, welche bis jetzt unbestimmt 

geblieben sind. Nach H uot sind es zwei kleine Clupeaarten. 

Marine Säugethiere. 

In den sarmatischen Schichten sind Überreste der Seehunde 

und der Cetaceen sehr zahlreich. Auch sind Sirenien bekannt. 

Mit diesen Resten beschäftigten sich: Eichwald, Rathke, 

Nordmann, J. F. Brandt, Kram berger, Toula und van 

Beneden 1). 

1 ) Eichwald. Aus der Urwelt Russlands. St.-Petershurg. 1340. --- Lethaea 
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Im Ganzen sind folgende .Arten bekannt: 

Phoclt pontica Eich w. 
» maeotica Nordm. 1) 

» vindobonensis To ul a. 
« Holitschensis 2) Brühl. 

Manatus maeoticus Eich w. 

Cetotherium 3
) Rathkei Brandt. 

» 

>) 

Klinderi Brandt. 
Helmerseni Brandt. 

rossica 1852. III. - Rath k e. Den Balaenopteren verwandtes Thier. Mem. des 
soc. {0 ti·. de l 'Acad. Im p. des Sc. Tome ll. 

Nordmann. Palcontologie Südrusslands. J. F. Brandt. Untersuchungen 
über die fossilen und subfossilen Cetaceen Europas. Mem. de l"Acad. l m p. des 
Sc. de St.-Petersbourg. VIJI-eme ser. 1873. id. Ergänzungen zu den fossilen Cetacee11 
Europa's. Mem. de l'Acad. I rn p. des Sc. de St.-Petersbourg. (7), Vol. XXI, N 6 -
Van Ben e den. l;ne baleine fossile de Croatie, appartenant au genre de :Meso
cete. Memoires de l'Acad. Roy. des sc., des lettres et des beaux arts. Vol. XLV. 
Bruxelles. 1882. - Description des ossernents fossiles. Annales du Musee Roy. 
de Bruxelles. 1884. Vol. XIII. - Gorjanovic-Kramberger. 0 fosilnih Ceta
ceih hrvatkse i kranjske. Had jugoslav. Akad. CXI, 1892. 

To u I a. Plwca vindobonensis n. sp. aus Nussdorf. Beiträge zur Paleontologie 
Oesterreich-Ungarns und des Orients. 1S97. - Sinzov. Uebcr ein neues Genus 
der neogenen Cetaceen Verh. d. Kais. Min. Gesellsch. 2. Serie. Bel. XXXV, S. 117. 

1 ) Nach Allen (History of North American Pinnipeds. Mise. Publ. of the 
United St. Geol. and Geogr. Snrvey of the Territories. N 12. 1880. 'IV as!Jington.) 
ist Phoca pontica mit Phoca Vitulina, nnd Ph. nucotica mit .Monaclws albiventer 
zu vereinigen. 

2) K. B. Brühl. Der fossile Phocafuss des Pester Universitäts-Museums. 
ein l:nicum. Mittheil. zool. Inst. Univ. Pest. 1860. Wien. 

3) Nach Van Beneden sind die Cetotherien «des Balenopteres de petite 
taille, comme la mer qui les nourissait> ... Van Beneden kristisirt stark die 
Bestimmungen von Nordmann und Brandt. Zwischen den Knochen aus der 
Krim, welche Nordmann zwischen drei Arten von Cetotheriurn, einer Art 
Balaenoptera und einer Art Balaena vertheilt , <il y a de Ziphius dans le 
nombre (pl. XXVI, fig. 5 --6) et certaines vertebres ont a la foi~ des caracteres 
des Siriniens et d'Inia. Nordmann envoya a Eschricht !es planches represen
tant ces ossements; le savant professeur de Copenhague lui fait remarquer qu'il 
11'etait pas certain que ces os fussent de Cetacees; qn'il avait un hnmerus comme 
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Cetotheriwn J.lfayeri Brandt. 

» pusillitm Nordm. 

,, üicertwn Brandt: 

» priscum Eich w. 

» ? ambigituni Brandt. 

Pachyacanthus Suessi Brandt. 

Champsodelphis Karreri Brandt. 

» Letochae Brandt. 

lJelphinus (?) brachyspondylus Brandt. 

Heteroclelphis Kinderi Brandt. 

Acheocetns 1) Focki Brandt. 

» Nordmanni Brandt. 

J.llesocetus Agrmni Van Ben. 

Platanista croatica Kr am b. -Go rj. 

Die physikalischen und bionomischen Verthältnisse des 
sarmatischen Meeres. 

Das sarmatische Meer war ein Binnenmeer und sogar ein 

System der Binnenmeere, welche durch Meerengen mit einan

der communicirten. Das Areal dieses complicirten Binnenmeeres 

betrug nicht weniger, als das des Mittelmeeres. 

Nichtsdestoweniger war das sarmatische Meer fast abge

schlossen und infolgedessen war die Ebbe und Fluth in dem-

il n'existe pas chez aucun Cetacee (pl. XXVII fig. 5) et des vertebres dont les 

arcs sont bien massifs pour les vertebres de Cetacees (meme pl. fig. 3-4),. 

Nach Van Beneden gehört der Humerus einem Squalodon, während die Wirbel 

einem Sirenienartigen Säugethier oder einer lnia angehören, , Dans nos notes, 

fügt er hinzu, nous avons ecrit le nom d'Iniopsis pour ce genre curieux,. 
1) Diese Gattung wurde von Sinzov (l. c.) für diejenigen Formen creirt. 

welche Nordmann der Gattung Delphinapterus zuschrieb. 
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selben wenig bemerkbar. Auch die absolute Grösse der Wollen, 
welche, wie bekannt, mit den Dimensionen des Wasserbeck:Pm 
wächst, stand der oceanischen nach. Infolgedessen musste 
ihre Transportkraft mit der Tiefe bald erlahmen, so dass schon 
in einer geringen Tiefe und in einer gewissen Entfernung vorn 
Ufer gleichförmige thonige Sedimente zum Absatz kommen 
mussten. So steigt der Sand im Schwarzen Meere: 

bei Koktebel (unweit von Feodosia) nur bis 8 F. ~-
» Jalta » 13 
» Cap Codor (Kaukasus) . » 1 8 

Als unterste Grenze des Sandes im Schwarzen Meere kann 
die Isobathe von 25-30 Faden gelten. Nur dem Bosporns 
gegenüber unter den Einfluss der starken Gegenströmung, 
welche durch die Meerenge am Boden derselben in's Schwarze 
Meer hineinfliesst, findet man Sand urnl kleine Gerölle sogar 
bis in die Tiefe über 45 Faden. 

Im Mittelmeer steigen die Sandablagerungen selbstversUind
lich tiefer. 

Da die Grösse des sarmatischen Meeres etwa der des Mittel
meeres gleichkam, so können wir denken, dass auch in dem
selben eine ähnliche Vertheilung der Sedimente statt hatte_ 

Ausgedehnte gleichförmige Thonablagerungen sind aber 
zwischen den sarmatischen Schicllten verhältnissmässig selten, 
man kann daraus schliessen, dass das sarmatischo Meer grosse 
seichte Stellen besass. Auch bildet sich der Thon nicht nur 
unter der normalen Grenze, sondern auch über derselben, und 
zwar in dem Falle, wenn das flache Gebiet zwischen dom Ufer 
und der normalen unteren Sandgrenze Vertiefungen besitzt. 

So findet man zum Beisp. im Schwarzen Meere in seinem 
NW-lichen seichten Theile, SO rnn Odessa, eine flache, nur einige 
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Faden tiefe Pfanne, welche mit einem schwarzen thonigen Schlamm 

erfüllt ist. Wir müssen also nach anderen Merkmalen suchen, 

um sowohl den bathymetrischen Werth verschiedener sarmatischer 

Sedimente, also auch die Vertheilung und Veränderung der 

Tiefen im sarrnatischen Meere beurtheilen zu können. 

Vor allen sind solche Kriterien in den biologischen (resp. 

palaeontologischen) Verhältnissen zu suchen. 
Betracl1ten wir also die sarrnatische organische Welt vom 

physikalischen Standpunkte aus. 

Die äussere Form des sarmatiscl1en Meeres hat uns gestat

tet anzunehmen, dass dieses Meer nur eine unbedeutende Ebbe 

und Fluth und keine grosse Wellen besass. 

:Man weiss aucb, dass solche Binnenmeere, wie es das sar

matische war,· gewöhnlich auch einen von dem normalen ocea

nischen abweichenden Salzgehalt darbieten, und zwar hängt 

dieser letztere von vier verschiedenen Agentien ab : 

1) von der Grösse des Zuflusses des Süsswassers, resp. 

rnn der Grösse urnl den klimatischen Verhältnissen des hydro

graphischen Areals des Meeresbeckens; 

2) von der Grösse der Verdunstung an der Meeresober

fläche des betreffenden Bassins, resp. rnn dem Klima des um

gebenden Landes; 
3) von der Grösse und Tiefe der Kanäle, welche dasselbf' 

mit benachbarten Becken in Verbindung setzen, resp. rnn dem 

Verhültniss des Quantums des ein- u.nd ausfliessenden Wassers; 

l) von der Grösse des Salzverlustes in den Ufersalzseen 

und auf anderen Wegen. 

Je grösser das hydrographische Areal des Meeres ist, desto 

grössere Flüsse münden in dasselbe ein. Dieser Factor strebt 

also das Meer ausznsüssen. Diese Wirkung hängt aber auch 
rnn Klima des hydrogra11hi,;chen Areals ab. Trockene Gebiete 

haben wasserarme Flüsse. 



In ganz abgeschlossenen Becken })C(lingt das V erhältniss 

des Wasserzufiusses und der Verdunstung ein Sinken oder 

Steigen des Niveaus, welch~s so lange dauert, bis ein Glekh

gewicht zwischen dem Wasserzufiuss und der Verdunstung ein

tritt, oder (beim Steigen des Niveaus) ein Abfluss durch die 

niedrigste Stelle der Wasserscheide sich einstellt. In den theil

weise abgeschlossenen Becken existirt auch infolge derselben 

Bedingung ein Streben zum Sinken oder zum Steigen des 

Niveaus, also eine Niveaudifferenz gegen das benachbarte Was

serbecken, infolgedessen entstehen Compensationsströme in den 

verlJimlenden Canälen und ein Austausch der Gewässer. Es 

bilden sich gewöhnlich zwei Ströme, ein oberflächlicher und 

ein anderer auf dem Boden des Canals. Die Richtung der ober

tliichlichen Strömung isi immer aus dem salzürmeren (grössere 

vVasserzufl üsse erhaltenden und somit höher liegenden) Becken 

in's salzreichere. Die Unterströmung hat die entgegengesetzte 

Richtung. Die Grenze beider Strömungen hängt von der Ni,:eau

differenz lJeider Becken ab. 

Hier können überhaupt folgende Fälle eintreten: 

I. Liegt das Niveau eines Wasserbeckens bedeutend höher, 

als das eines anderen und ist dalJei der Verbindungskanal so 

beschaffen, dass keine Unterströmung möglich ist (bedeutende 

Niveaudifferenz, enger, seichter Canal) so fliesst das Wasser 

nur aus dem höher liegenden Becken in das tiefer liegende. 

Das erste Becken wird ausgesüsst (Süsswasserseen, Raffe). 

II. Liegt das Niveau eines Wasserbeckens nicht viel höher 

als das des lJenachbarten (salzigen) Beckens und ist der Canal 

tief genug, so entsteht eine oberflächliche Strömung aus dem 

ersten in das zweite und eine Unterströmung aus dem zweiten 

in das erste. Der Salzgehalt des Wasserbeckens wird geringer 

als der normale oceanische (also unter 3°/o). Beispiel - das 

Schwarze Meer. 
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III. Liegen beide Becken in gleichem oder in emem fast 

gleichen Niveau, so finden in dem rnrbindenden Canale nur 

unregelmässige Strömungen, bald in einer, bald in anderer 

Richtung statt. Der Salzgehalt bleiut in beiden Becken ziemlich 

,u;leich. 

IV. Liegt das Niveau eines Beckens tiefer, als das des be

nachbarten salzigen und setzt man voraus, dass das letztere 

einen beständigen Salzgehalt besitzt, so entsteht eine oberfiäch

lichc Strömung aus dem letzteren in das erste Becken und 

eine Bodenströmung in entgegengesetzter Richtung, wenn 

der rerhindencle Canal tief genug ist. Das Becken hat einen 

etwas böllern Salzgehalt. Beispiele, Mittelmeer, Rothcs Meer. 

V. Ist in ähnlichem Falle der verbindende Canal seicht und 

eng, so hört die Unterströmung auf, das Wasser fliesst immer 

nur aus dem zweiten Becken in das erste. Der Salzgehalt 

des ersten Beckens steigt irrnner mehr, bis endlich das Be

cl~en sich in einen Salzsee verwandelt (.Adgi-da1ja oder Kara

lmgas). 

(In allen erörteten Fällen winl voran sgesetzt, dass der Salz

gehalt des Hauptbeckens beständig bleibt). 

Diese Veränderungen des Salzgehaltes spiegeln sich weniger 

im Charakter der Sedimente, als in den biologischen Verhält

nissen ab. Es ist selbstvorstäncllich, dass im letzten (V) Falle 

clie Salzbildung 

Gypsschichten, 

kommen 1) 

am Ende eingeleitet wird: es bilden sich zuerst 

dann kann auch Kochsalz znr Ablagerung 

Es ist auch wohl wahrscheinlich, dass auch schon eine 

gewisse Steigerung des Salzgehaltes cl'ie Bildung der Oolithe 

herbeiführen kann (Rothes Meer), doch am deutlichsten sind 

1) Jn dem angeführten Beispiele des Karabugas- oder Adgi-darja bildet sich 
noch kein Kochsalz, sondern nur Gyps und darüber Glaubersalz (es ist eine 
Folge der eigenthiimlichcn Zusammensetzung des kaspischen -Wassers). 
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die Folgen der Veränderungen des Salzgehaltes an der Zusam

mensetzung der Fauna und Flora bemerkbar. 

Nicht zu grosse Abweichungen rnn dem normalen Salzgr

halt nach beiden Richtungen führen anfänglich zu ei11cm älm

lichen Resultate, nämlich zu einer qualitativen Verarmung der 

Fauna und Flora. Die Ursache ist selbstrnrständlich: die orga

nische Welt der brackischen Becken einerseits und der stark

gesalzenen Becken anderererseits wird aus solchen Organismrn 

zusammengesetzt, die euryhalin sind, d. h. aus solchen, welchP 

starke Schwankungen des Salzgehaltes aushalten können. 

Um die Einwirkung der Verminderung des Salzgehaltes zu 

illustriren, entnehmen wir aus den Schriften Ostroumoy's 

folgende Vergleichungstabelle 1 
): 

1 

~·- -- -

1 Anzahl der 
Prozent ver-
hältniss der 

1 
Salzgehalt. 

Gattun- 1 \ t Gattun-1 \ t 
1 Iren, gen. , r en. gen. 

1 

1 

,\rchipelagus. 157 
1 

-110 100 1 100 4° /n bis 3, fl 1 

1 

Marmarameer vor dem Bos- 1 

porus 103 240 66,6 
1 

:;S,/i 2.2 ' 3. E 
1 

Oberer Bosporus (bei Bujuk-

dere und Beikos) 86 151 51.S B6,8 

~cltwarzes Meer 56 91 55,7 22.2 un 1,85 

Asow 'schcs Meer (SV{-Theil) 20 26 12,S G" ,.., 

), » (NO-Theil) 13 10 8.3 :\fl 
1 

1) Die Vertheiluug der Mollusken vom Azow·schen Meere bis zum Archipe

lagus. Zoologischer Anzeiger. ~; 477. 1894. 
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Die Molluskenfauna des NO-liehen Theiles des Azow'schen 

Meeres besteht nur aus folgenden Gattungen: 

Pholas, Solen, Corbulonya, Syndesmya, Nassa, Tellina, 

Cardium, ]}f,1;ti1its, Cyliclma, N assa, Cerithimn, Tnrboni1la, 

Rissoa. 

Im SN-liehen Thrile kommen noch dazu: 

Ta:pes, Venus, Litcina, Pecten, Ostrea, Cyclope, .1.11ange1ia. 

Im Schwarzen Meere gesellen sieh zu denselben noch fol-

gende Gattungen: 

Gastrochaena, Teredo, Thracia, 1vlactra, 111esodesma, IJo· 

nax, Pctricola, Vencrupis, Cytlterea, Circe, Arca, Modiola, 

Trophon, Tri(oris, Odontostomici, Eitlimella, Eulima, Scalaria, 

A deorbis, Spira, Littori1ut, Aliwiia, Truncatella, Caecum, 

Gal.lfptrnea, Plwsianella, Troclzus, Patella, Chiton, Alexia. 

Im Thracischen Bosporus tritt mit der Zunahme des mitt

leren Salzgehaltes eine allmählige Bereicherung der Fauna von 

N g<>gen S ein. 

Bei Bujuk-dere findet man ausser den oben erwähnten Gat

tungen noch folgende: 

Sa,ricava, Corbu1a, Artemis, Kellia, Nucula, Anomia, 

Psammobia, Diplodonta, Lepton, Chama, 11iodiolarca, Lima, 

.Pectimculus, Plzilinc, Actaeon, Ringicula, 111itrex, Fusus, 

Defrancia,. Pleurotoma, Raphitoma, Cerithiopsis, Natica, Cin

gula, Turritella, Clanculus, Scissurella, Fissitrella, ]1,'marginula, 

IJcntalium 1). 

Dio Fauna des Marmarameeres ist schon eine fast normale 

Mediterranfauna. Die Zahl in der Tabelleüstroumov's muss auf 

Grund der Dragirungon ron « Selan ik >) bedeutend vermehrt 

1 ) Die Nncula 11ucleus ,rurde später lebend auch im Sclnrarzrn Meere ge

funden, aber nur vor der J\[iindung des Bosporus. Dort fand ich auch Cryptodon 

,p., welche Gattnng nach Ostroumov erst im Archipelagus vorkommt. Chama 

sp. kommt subfo,sil am Norrfofer des Schwarzen Meeres YOr. 
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werden. Die Listen der Mollusken, gedredscht rnn «Selanilo, 

und von «Taurus» 1) enthalten 344 Arten, während Ostroumor 

in der citierten Schrift nur 240 Arten anführt. Jedenfalls be

dingt der verminderte Salzgehalt der Oberflächengewässer des 

Marmarameeres (2,1 °/o bis 2,5°/o) das Fehlen der schalentra

genden Peteropoden im Plankton 2) und der Gattungen Haliotis, 

Purpura, Lithodomtts und and. in der Littoralzone bis 10 

Faden. 

Eine ähnliche Verarmung der Fauna verursacht auch di0 

Vergrösserung des Salzgehaltes über die Norm. Leider sind 

ausgedehnte Becken mit einem ziemlich beständigen vergrösser

ten Salzgehalt nicht vorhanden. Von den Binnenmeeren besitzt 

das Rothe Meer den grössten Salzgehalt - 4, 2 ° / o, dabei bleibt 

aber die Fauna eine normal oceanische. Grosse mit dem Meern 

communicirende Becken, welche einen wenig wechselnden Salz 

gehalt von 6, 7, 8°/o besässen, kennen wir nicht. Es sind 

aber viele Uferlagungen mit einem vergrösserten Salzgehalt, 

der jedoch in sehr weiten Grenzen schwankt, bekannt. 

Als Beispiel kann der sog. Stagno d'Orbetello dienen. Der 

Salzgehalt dieser Lagune stieg im Sommer bis 4,89° /o. Nach 

Pantanelli 3
) bestand die Fauna desselben, ror den Canalisa

tionsarbeiten aus folgenden Arten : 

Loripes lacteus rnr. 

Cardimn ednle L. 

1) A. 0 s tr o umov. Dredgungen und Planktonfänge der Expedition « Sela

nik,. Bull. de L,\.cad. Imp. des sc. 1896. Juin. V. N 1.-Sturany. Bestimmungs

liste der von H. Dr. Konrad Natterer aus S. M. Schiff <Taurus, im Marmara

Meer gedredgten Mollusken. Berichte der Commission für Erforschung des östl. 

Mittelmeeres. IV-te Reihe. Denkschr. der Akad. der Wiss. Wien. Bd. LXII. 
2) Sie kommen aber in der unteren Strömung der Dardanellen vor. 
3) Mollnschi dello stagno di Orbetello. Bull. d. ~oc. malacol. Italiana. Vol. 

XII. 1896. p. 89. 
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Ervilia castanea L. 
Kellia suborbicul aris Mt g. 

Syndosmya ornta Phil. 

Haminea hydatis Chen u 

Cylichna trimcata Mtg. 

Trochus Adansoni (sehr selten) Sand r i 

Cyclonassa neritea L. 
Nassa corniculum (sehr selten) 01. 

» reticulata L. 
Cerithiiim vulgatum Brug. 

-» rupestre Risso. 

» Brongniarti Mar. 

Rissoa varriabilis Midd. 

Setia fusca 
Peringia obeliscus B o ur g. 
Leachia viredescensBourg. 

Ein anderes Beispiel einer Lagune mit wechselndem Salz

gehalt stellt der von Fuchs erwähnte Bittersee Timsah am 

Suezcanal dar. Dieser See hat sich nur nach der Ausgrabung 

des Canals gebildet und mit einer Fauna bevölkert, welche 

unter anderen aus folgenden Mollusken besteht: 

Cardütm edule L . 
. Mactra olo_rina Phil. 

JJiytilus variabilis Krauss. 

Cerithium conicum B1 ai n v. 
» scabridum Phil. 

JJfelwzia tuberculata Müller. 

Es scheint aber auch, dass der Reichthum der Conchylien

fauna solcher Lagunen ebenso mm Grade der Salinität als ron 
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dem Reichthum der Meeresfauna jener Becken, mit welchem 

dieselben im Zusammenhang stehen oder standen, abhängt. Am 

Ufer des Schwarzen Meeres existiren oder existirten mehrere 

salzige Lagunen, welche eine specielle Fauna enthalten. Sie be

steht nur aus sehr wenigen Arten, verhält sich also ebenso zu 

der Fauna der Lagunen des Mittelmeeres, wie die des Schwar

zen Meeres zu der mediterranen. 

So ist die Mollusken-Fauna des sog. « Suchoj Liman » bei 

Odessa aus folgenden Arten zusammengesetzt: 

11fytilus minimus Poli. 

Cardium edule L. 
Tellina tenuis Don. 

Littorinri neritoides Des h. 

Nassa reticulata L. 
Ricssoa variabilis Mi d d. 

Hydrobia acuta. Br. 

Der « Suchoj Liman » ist ganz vom Meere abgeschlossen, 

sein Salzgehalt ist über 3°/o, während das Lenachbarte Schwarze 

Meer nur etwas mehr als 1 °/o enthält 1). 

In einer Uferlagune bei Ncworossijsk (Ostküste des Schwar

zen Meeres), die auch salziger ist, als das Lenachbarte Meer, 

fand ich kolossale Anhäufungen von Cardium edule, Syndesmya 

ovctta und Hydrobia sp. Dieselben Formen bilden auch grosse 

Haufen an den Ufern des Salzsees Tobecik bei Kertsch (Krim), 

in welchem sie lebtr!n, bevor die Concentration so gross gewor

den war, dass die Salzablagerung begonnen hat. 

Im Kaspischen Gebiet führt die Vermehrung des· Salzge

haltes zuerst zum Verschwinden der eigentlichen raspischen 

1) Nach Schmankewic und Bucinsky. 
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Mollusken (Adacna, Monodacna, Didacna). So besteht die Con
chylienfauna des Busens von Krasnowodsk nach Grimm nur 

aus folgenden Arten : Dreissensia polymorpha P all., Cardium 
edule L., Neritina lithurata Eichw. und Hydrobia stagnalis 
L. Die· Me-hrzahl der Uferseen, die sich mit der Zeit in Salz

seen verwandelt haben, scheinen durch eine biologische Phase 
durchzugehen, welche sich durch das Alleinherrschen von Car
dium edule L. und Hydrobia sp. auszeichnet. 

Geht die Versalzung resp. die Aussüssung noch weiter, so 

führt sie endlich zum Verdrängen der marinen Formen. Im 
Falle der V ersalzung wird die marine Fauna ganz vernichtet 

und durch eine Anzahl degenerirter Süsswasserformen ersetzt 

(Artemia, Daphniden, Copepoden etc). 
Im Falle der Aussüssung gehen einige marine Formen zu 

Grunde, andere passen sich allmählich in neue Existenzbedin
gungen ein, verändern sich, und auf diese Weise entstehen 

neue, rein brackische, sogar auch Süsswassertypen. Zu gleicher 
Zeit wandern auch die Süsswassereinwohner in die allmählich 

sich aussüssenden Becken. 

Man kann auf Grund des Vorhergesagten die Faunen je 
nach dem Salzgehalt der Becken folgenderweise classificiren: 

I. Süsswasserfaunen. 

II. Brackwasserfaunen. 
A. Fluviomarine Faunen 

a. Faunen der Flussmündungen mit Ebbe und 
Fluth. 

b. Faunen der Flussmündungen ohne Ebbe und 
Fluth. 

c. Caspische Faunen; d. h. der ganz abge
schlossenen brackischen Seen. 

B. Halbmarine Faunen (euxinischer Typus). 
3AII. H)III, MHH. OBII\., 'l. XXXIX. 26 
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III. Normale Faunen. 

A. Oceanische Faunen. 
B. Mediterrane Faunen. 

IV. Faunen der Becken mit vergrössertem Salzgehalt. 

A. Faunen der Lagunen mit wechselndem, manchmal 
sehr hohem Salzgehalt. 

B. Faunen der Salzseen. 

Die sarmatische Fauna ist der Anzahl der Arten nach nicht 

arm, doch gehören diese Species meistentheils zu den wenigen 
Gattungen und von diesem Standpunkt aus hat sie Ähn
lichkeit sowohl mit den halbmarinen, als auch mit den Lagunen
faunen (IV A). Diese Ähnlichkeit wurde schon von verschie

denen Autoren genug betont. Im J abre 1887 zeigte Theodor 
Fuchs, dass die Fauna der sarmatischen Schichten eine habi

tuelle Ähnlichkeit mit der des Schwarzen Meeres besitzt und 
erklärte diese Thatsache in der Weise, dass das sarmatische 
Meer ein etwas ausgesüsstes Binnenmeer darstellte 1 ). A. Bitt
n er 2) findet auch dass «die Analogie der heutigen pontischen 
mit der sarmatischen Fauna thatsächlich eine überraschend weit

gehende ist». Er behauptet sogar, «dass die Isolirung und 

Aussüssung des ehemaligen sarmatischen Meeres eine noch weit 
bedeutendere gewesen sein musste, als die des heutigen Pon

tus, weil die Fauna des Pontus viel reicher an verschiedenen 
Gattungen und die Arten gegenüber den mediterranen Stamm
formen» ist ~) weniger differenzirt sind». Dagegen vermuthet 

1) Th. Fuchs. Über die Natur der sarmatischen Stufe und deren Analoga 
in der .Tetztwelt und in früheren geologischen Epochen. Sitzungsberichte der 
Kais. Akad. d. Wiss. Math.-naturw. Classe. II Abtheilung. 1877. 

2) Über den Charakter der sarmatischen Fauna des Wiener Beckens. Jahrb. 
d. k. k. geol. R. A. XXXIII. 1883, p. 14. 

3) l. c. 
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R. Hörnes 1), auf die Ähnlichkeit sich stützend, welche die 

sarmatische Fauna im Allgemeinen mit der der Lagunen vom 

Typus IV A hat, sogar, dass der Salzgehalt grossen Schwan

kungen unterliegen konnte. « Für die sarmatische Stufe selbst 

kann man nun wohl die von Fuchs aufgestellte Annahme einer 

theilweisen Aussüssung billigen - es scheint dieselbe auch 

durch die vielfach zu beobachtende Transgression der sarmati

schen Schichten über die Ablagerungen der Mediterran-Stufe 

gerechtfertigt . . . . . . - doch darf hervorgehoben werden, 

dass nicht der im Allgemeinen vielleicht etwas niedrigere Salz

gehalt des sarmatischen Meeres, sondern vielmehr die örtlichen 

und zeitlichen Schwankungen desselben die Eigenthümlichkeiten 

der sarmatischen Fauna und speciell die grosse Variabilität ihrer 

Conchylien verursachsen » (p. 17). 

C. de-Stefani 2) stimmt im Grossen und Ganzen mit 

Th. Fuchs überein. Er sagt, das «die Lagunen, wo gewisse 

pliocäne Brackwasserschichten sich gebildet haben und das sar

matische Becken. wie es Th. Fuchs vermuthet hat, gewöhn

lich mit einem Wasser gefüllt waren, welches weniger salzig 

war, als das Meereswasser». Jedoch lässt er auch zu, dass 

« manchmal, wie es R. Hörne s bemerkt, ihre Salinität grösser 

wurde, als die des Meeres>>. « Diese Salinität, sagt er dazu, 

musste in gewissen Uferlagunen und whhrend gewisser Jahres

zeiten vorkommen». Am Ende also nimmt er auch an, dass 

das sarmatische Meer selbst immer brackisch blieb. Das Vor

kommen übersalzener Lagunen am Ufer gestattet ja nicht zu 

schliessen, dass das sarmatische Meer auch manchmal einen 

grösseren Salzgehalt besitzen könnte. In solchen grossen, wenn 

auch ganz oder theilweise abgeschlossenen Becken geschehen 

1) R. Hörnes. Sarmatische Ablagerungen in der Umgebung von Graz. 
Mittheil. d. naturw. Vereines für Steiermark. 1878, p. 4. 

2) De-Stefan i. Les terrains tertiaires superieures etc. 

26* 
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die Veränderungen des Salzgehaltes nur mit einer grossen 

Langsamkeit. Wir neigen uns deshalb dazu, in der sarmatischen 

Fauna eine halbmarine und nicht eine lagunale zu erblicken. 

Erstens war das sarmatische Becken zu umfangreich, um eine 

allgemeine Versalzung zu erleiden, denn man weiss ja, dass. 

sogar das abgeschlossene und seit der Quartärzeit stark 

zusammenschrumpfende Kaspische Meer, welches im Gebiet eines. 

kontinentalen Klima's liegt, nichts destoweniger brackisch bleibt. 

Zweitens spricht auch zu Gunsten eines brackischen Wassers, 

wie es Bittner richtig bemerkte, die starke Variabilität und 

Zerspaltung der sarmatischen Molluskenformen. Dieselbe Erschei

nung wiederholt sich nämlich auch in den unzweifelhaften 

brackischen «pontischen>> Faunen. 

Selbstverständlich ist es auch, dass es auch im sarmatischen 

Gebiet local nicht an Örtlichkeiten fehlte, wo der Salzgehalt 

grösser wurde, als im Hauptbecken. Es fand aber in ganz oder 

theilweise abgeschlossenen Lagunen statt. In solchen Lagunen 

bildeten sich Gyps oder gypshaltigA Thone, wie zum Beisp .. 

solche, die N. Sokolov aus dem Distrikt Alexandrovsk (Gouv .. 

Jekaterinoslav) beschrieben hat. Hier existierte nach Sokolov 

eine seichte Bucht, die mit dem übrigen Meere nur durch eine

seichte Meerenge in Zusammenhang stand. Dieser Zusammen

hang wurde oftmals durch die Oscillationen des sarmatischen 

Meeres unterbrochen, insbesondere am Ende der sarmatischen 

Epoche, als das Meer skh allmählich zurückzog. Selbstverständ

lich sind diese Ablagerungen sehr arm an Fossilien. Hier und 

da findet man in denselben eine Schicht mit Cardien (Sokolov). 

Mir scheint es auch, dass am Ende der sarmatischen Epoche 

im sarmatischen Gebiet viel grössere locale Unterschiede des. 

Salzgehaltes sich geltend machten, als am Anfang und während 

der Blüthezeit der sarmatischen Fauna, welche mit der mittleren 

Abtheilung der Stufe zusammenfällt. Man findet ja in den oberen 
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sarmatischen Schichten, in dem Horizont mit Mactra caspia 

ganz abweichende Verhältnisse, welche auf gewisse physikalische 

Veränderungen hinweisen. Erstens fällt uns die ausserordent

Hche Armuth an marinen Mollusken auf. Dort, wo ich diese 

Schichten persönlich kenne (NW-Krim, Kertsch, Daghestan, 

Mangyschlak), kommen in denselben nur eine oder zwei Mactra

arten vor, hauptsächlich aber Mactra caspia, dann eine andere 

hochbuckeligo, die von A bich als }11.actra deltoides, von Sin

zov als Mactra variabilis var. crassicollis, von S. Stefanescu 

als Mactra cumulata und von Toula als Mactra bulgarica 

bezeichnet wurde. Wo sie sich aber finden, dort bilden sie 

nicht selten kolossale Anhäufungen: ganze Schichten sind ge

füllt oder sogar gebildet von diesen Mactren. Solche Schichten 

sind am Tübkaragan (locus classicus für Mactra caspia), Kertsch, 

Aisch in der westlichen Krim und so weiter bekannt. Nach 

Sabba Stefanescu bildet seine Mactra citmulata ebensolche 

grosse Anhäufungen in den oberen sarmatischen Schichten 

Rumäniens. 

Diese Anhäufungen erinnern lebhaft an die Anhäufungen 

der Spaniodonschalen in den Spaniodonschichten und der Schalen 

von Oardium edule L. in den Lagunen des Schwarzen Meeres, 

des Karabugasgolfes etc. Überhaupt existirt eine gmvisse Ana

logie zwischen den Spaniodonschichten und den Schichten mit 

Mactra caspia Eich w. Beide sind sehr arm an marinen For

men, in beiden kommen Bänke vor, welche nur aus Schalen 

,einer oder weniger Formen bestehen, beide stehen in Verbin

dung mit Gypsbildungen. Es ist deshalb sehr verlockend, die 

beiden Horizonte als lagunale (IV A) zu betrachten. Jedoch 

sprechen einige Umstände dagegen. Erstens die grosse Aus

delmung der Sedimente, zweitens die Localisirung der Gyps

ablagerungen und drittens das Vorkommen der Süsswasserfor

men als Beimengung oder in besonderen Zwischenlagen. Im 
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Spaniodonhorizont findet man Unioschalen am Tübkaragan, 

Lirnnaea und Planorbis mit Landschnecken bei Sevastopol, 

Limnaea, Planorbis und 111.elanopsis (auch mit Landschnecken 

zusammen) bei Varna. 

In den Mactra caspia-Schichten, im Gouv. Cherson kommen 

Zwischenlagen vor, welche Vivipara, Planorbis, Limnaea, 

Unio und Anodonta führen. Ähnliches hat auch in Rumänien 

statt. 

Ich glaube deshalb, dass es vielleicht richtiger wäre, den 

Horizont mit Mactra caspia als eine Ablagerung aus einem 

noch brackischeren W ~sser, als die tieferen sarmatischen Schich

ten zu betrachten. Neben dem Hauptbecken aber bildeten sieb 

um dieselbe Zeit, infolge der fortschreitenden negativen Strand

verschiebung, Lagunen, in welchen die Gypsbildung von statten 

ging. 

Die Untersuchung der sarmatischen Fauna zeigt uns also, 

dass die sarmatischen Gewässer einen geringeren Salzgehalt 

besassen, als normale Meere; man kann vermuthen, dass ihre 

Salinität etwa der des Schwarzen Meeres gleichkam. Sie blieb 

selbstverständlich nicht gleichförmig, weder im horizontalen, 

noch im chronologischen Sinne. Kann man versuchen, einiges 

über die Vertheilung des Salzgehaltes im sarmatischen Meere 

zu erfahren? 

Werfen wir einen Blick auf die horizontale Verbreitung der 

Mollusken im sarmatischen Meere während der unteren und 

der mittleren sarmatischen Zeit, so werden uns die eigenthüm

lichen Verbreitungsverhältnisse der Gattung Cerithium in's Auge 

fallen. Im österreichischen Antheil des Meeres sind die Ceri

thien so gewöhnlich, dass die hiesigen Sarmatischen Schichten 

sogar ursprünglich den Namen von Cerithienschicbten erhielten. 

Ebenso findet man dieselben im Sarmatischen des dacischen und 

des galicischen Golfes. Weiter gegen Osten aber verschwinden 
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fi'.le fast spurlos. Im Cherson'schen Gouvernement kommen die 

Cerithien nur im nördlichen Theil (am ,Jagorlyk und bei 

Tyraspol) vor. Sonst findet man äusserst selten nur Cer. 

lignitarum. 

In den Uferablagerungen des sarmatischen Meeres beim 

Kloster St. George bei Sevastopol fand ich nur ein einziges 

Exemplar von Cerithium, in den Kertscher sarmatischen Schich

ten fehlen die Cerithien vollständig. Herr N. Soko l o v ist ge

neigt diese Seltenheit der Cerithien oder ihr Fehlen dem grös

seren Salzgehalt des östlichen sarmatischen Meeres zuzuschrei

ben 1). Inbetreff des Cherson'schen Gouvernements sagt er: 

« solche Eigenthümlichkeiten ( d. h. das Vorkommen der Ceri

thien) der Ablagerungen längs dem Dniestr beweisen uns, dass die 

sarmatischen Schichten dieses Theiles des Cherson'schen Gou

vernements aus den Gewässern sich abgelagert haben, die 

weniger salzig waren ... Diese Aussüssung des westlichen Rand

gebietes des sarmatischen Beckens wurde durch die in dasselbe 

einmündenden Flüsse bedingt, welche von den Karpathen, wie 

die gegenwärtigen, kamen» 2). Der Einfluss dieser Ströme 

spiegelte sich auch darin wieder, dass bei der negativen Strand

verschiebung während der zweiten Hälfte der sarmatischen 

Epoche in den sarmatischen Schichten dieser Gegend viele 

Süsswassermuscheln als Beimengungen oder in besonderen 

Schichten begraben worden sind (Raducaneni, Lopuschna, die 

JJ1actra caspia-Schichten im Cherson'schen). 

Während in der Krim und am nördlichen Kaukasus die 

Cerithien fehlen, findet man dieselben wiederum weit im Osten, 

am Fusse des Kopet-daghs und am Usboj; es ist wohl mög-

1) Allgemeine geologische Karte von Russland, Blatt. 48, p. 135. Mem. du 

Comite geol. Bd. IX, l'& 
2) N. Sokolov. Hydrogeologische Untersuchungen im Cherson'schen Gouver

nement. Mem. du Comite geol. Bd. XIV, l'& 2, p. 17. 
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lieh, dass in diesem Theile des sarmatischen Meeres schon der 
Einfluss der Flüsse bemerkbar wurde. 

Ebenso stark war der Zufluss des süssen Wassers in dem 
engen südkaukasischen Meeresarm. Nicht nur Cerithien sind 
überall häufig, sondern öfters treten auch angeschwemmte Süss
wasserconchylien und Landpflanzen auf. 

Das Thracische Becken stellte sogar im Beginn der sarma
tischen Epoche einen Süsswassersee oder eine Flussmündung 
(Liman) dar, da in demselben nur die oberen sarmatischen 
Horizonte (durch 1llactra caspia charakterisirt) vertreten sind, 
während darunter Süsswasserbildungen liegen. 

Jetzt gehen wir zu einer anderen Frage über, ob der Salz
gehalt des sarmatischen Meeres mit der Tiefe bedeutend zunahm? 
Diese Frage steht aber in einem sehr nahen Verhältniss zu 
einer anderen und zwar mit derjenigen, ob das sarmatische 
Meer sich mit dem Ocean im Zusammenhang befand, oder 
ganz abgeschlossen war. Denn in ganz abgeschlossenen Becken 
können wir nur geringe Unterschiede des Salzgehaltes an der 
Oberfläche und in den Tiefen· erwarten. Nur dort, wo Binnen
meere durch mehr oder weniger enge Canäle im Austausch 
mit benachbarten Binnenmeeren oder Oceanen sich befinden, 
kann ein bedeutender Unterschied zwischen dem Salzgehalte der 
Oberflache und der Tiefen sich bilden. Solche Verschiedenheiten 
des Salzgehaltes beobachtet man in der Ostsee, im Schwarzen 
Meere, im Marmarameer. Dieser Unterschied spiegelt sich selbst
verständlich in der Zusammensetzung der Seichtwasser- und 
der Tiefwasserfauna wieder. 

Ob man einen solchen Unterschied in der Seichtwasser
und der Tiefwasserfauna des sarmatischen Meeres beobachten 
konnte? Um das beantworten zu können, muss man zuvor 
untersuchen, ob wir tiberhaupt eine Tiefwasserfauna der sar
matischen Stufe kennen. In welcher Gestalt könnten die Tief-
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seeablagerungen des sarmatischen Meeres erscheinen? Wir haben 
schon früher gesehen, dass solche nur in Gestalt der thonigen 
Sedimente sich bilden konnten. Hatte das sarmatische Meer 
bedeutende Tiefen gehabt, so müssten diese Tiefen sich mit 
einförmigen Thonsedimenten bedeckt haben. Also nur in sol
chen einförmigen Thonschichten, wenn sie in der sarmatischen 
Stufe vorhanden sind, dürfen wir nach einer Tiefwasserfauna 
suchen. 

Solche mächtige einförmige Thonsedimente findet man an 
der Basis der sarmatischen Schichten am Nordabhange des 
Kaukasus und auf der Halbinsel Kertsch, sowie am Mangy
schlak. Sie erscheinen meistens in der Form dünnblättriger Schie
ferthone von fein pelitischem Character; an den Spaltungsflächen 
sieht man oft G!immerblättchen oder (seltener) überaus feine 
Quarzkörnchen. Sehr selten und nur an der oberen Grenze 
gegen die auflagernden Kalk-, Mergel- und Sandschichten findet 
man dünne Lagen feinen Sandes. Grosse abgeplattete thonige 
Sphaerosideritconcretionen bilden parallele Lagen, auch kommt 
der Sphaerosiderit lagenförmig im Gemenge mit dem Schiefer
thon vor. 

Im Schieferthon kommen die Fossilien sehr spärlich vor, 
manchmal ist er ganz fossilienleer, häufiger treten sie in Sphae
rosideritconcretionen und Lagen auf. Einige solche Lagen sind 
mit Conchylien. gefüllt. 

Der äussere Habitus dieser Conchylien ist sehr bemerkens
werth. Es ::;incl ausschliesslich kleine Muscheln und Schnecken; 
alle Bivalven sind sehr zart und dünn. In günstigen Fällen 
sieht man, dass sie monochromatisch gefärbt sind. Einige hier 
vorkommende Cardienarten sind durch lange zierliche Stachel 
ausgezeichnet, die Nassaarten sind fein verziert. 

Gewöhnlich kommen in den Schieferthonen vor: 
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Modiolct navicida Dub. 

Cardium protractum Eich w. 

Cardium cf. tubulosum Eich w. 

» sp. 

1Wactra Fabreana var. deltoides Du b. 

» pseudotellina nov. sp. 

Syndesmia reflexa Eich w. 

Bulla Lcijonkaireana Bast. 

Trochus sp. 

Serpitlct Jusobae nov. sp. 

Zu diesen Formen gesellen sich noch in den oberen Hori

zonten: 

Tapes vitaliana d'Orb. 

Cardium Barboti d'Orb. 

» archiplanum Andrus. 

» sub-F'ittoni Andrus. 

,, pseudosemisulcafl,m Andrus. 

» nov. sp. (mit langen Stacheln). 

Cryptomactra (nov. g.) pes anseris Mayer. 

}fossa Verneuli d'Orb. 

» striatula Eichw. 

» substriatula Sinz. 

Die Feinheit der Bivalven, die Zierlichkeit der Ornamentik 

bei Cardien und Nassen deutet jedenfalls darauf hin, dass die 

Schieferthone im tieferen, ruhigeren Wasser zur Ablagerung 

kamen. Die generische Zusammensetzung der Fauna giebt jedoch 

keine Stützpunkte für eine genauere Bestimmung der bathyme

trischen Verhältnisse der Schieferthone. Man findet hier nur die

selben Gattungen (sogar Arten), wie in den typischen Seicht

wasserbildungen der sarmatischen Stufe. 
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Eine gewisse Hilfe leistet uns jn dieser Hinsicht die Ana

logie der Fauna der untersarmatischen Schieferthone · mit der 

des Modiolaschlammes des Schwarzen Meeres. 

Dieser Schlamm bildet im Schwarzen Meere eine um das 

ganze Meer herumziehende Zone zwischen 35 und 100 Faden. 

Am häufigsten findet man hier Modiola phaseolina, Mactra 

triangula, Cardium fasciatitm, Syndesmia alba, Nassa reti

cu1ata, Trophon breviatum, Cylichnci trirncata und mammilafo, 

Cerithiolitm pitsillum. Näher zur oberen Grenze findet man 

ausserdem Corbula gibba, Venus ovata, Cytherea rudis, Tri

{ oris perversci etc. 

Wir sehen, dass die Hauptformen des Modiofoschlammes 

denselben Gattungen angehören, wie jene der untersarmatischen 

Schieferthone. Freilich fehlt die Gattung Trophon in den sar

matischen Schichten, alle die verschiedenartigen Varietäten von 

Trophon breviatum J effr. spielen aber dieselbe Rolle im . Mo
diolaschlamme, als die sehr variablen Nassa-arten in den sar

matischen Thonen. Der äussere Habitus von Modiola phaseo

linci, Mactra triangula, Cardium fasciatum, Syndesmia alba 

und Cyliclma truncata erinnert sehr an den Habitus von Mo

cliola marginata, Mactrct Fcibreana var. deltoides, Cardium 

cf. tubulositm, Syndesmia reflexa und Cylichna Lajonkaireana 1). 

1) Der Erste, welcher die Aehnlichkeit der Fauna des Schlammgebietes des 
Schwarzen Meeres mit der sarmatischen Fauna bemerkte, war Th. Fuchs 

(Ueber die Natur der sarmatischen Stufe etc. p. 9, Fussnote). «An einer Stelle 

fand sich in einer Tiefe von 12 -- 20 Faden ein stinkender Schlamm. welcher 
vollständig mit einer Bulla erfüllt war, und bei Farschagut (lese Tarchankut) 

in einer Tiefe von 48 Faden war der Schlammboden auf Jiner Erstreckung von 

10 -15 Werst mit einer Schicht von zwei kleinen, papierdünnen 211odiolaarten 

bedeckt. Es erinnert dies ausserordentlich an das massenhafte Vorkommen von 
Bulla LaJonkaireana und Modiola marginata in den sarmatischen Tegelablage
rungen ... > Die mitgetheilten Thatsachen beruhen auf Beobachtungen Widhalm's 
während der Untersuchungen des Korvetes «Lvica, im Jahre 1868, welche leider 

nirgends publicirt worden sind. 
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Man kann infolgedessen vermuthen, dass dio untersarma

tischen Schieferthone sich in ähnlichen bathymetrischen Ver

hältnissen, wie der euxinische Modiolaschlamm bildeten, d. h. 

in ruhigen Tiefen (unter 35 Faden) und nicht nahe vorn Ufer. 
Es wäre aber unrichtig anzunehmen, dass dieselben, wie 

der Modiolaschlamm auch nicht tiefer als bis 100 F1den zur 

Ablagerung kamen. Die untere Grenze des Modiolaschlamrnes 

im Schwarzen Meere ist eine zufällige, sie wird durch das Vor

kommen des Schwefelwasserstoffes im Schwarzen Meere bedingt. 

Würde kein Schwefelwasserstoff in den Tiefen desselben exi

stiren, so würden sicher mehrere Bewohner des Modio7a
schlammes viel tiefer hinuntersteigen, obwohl eine gewisse Ver

armung der Fauna dabei zu erwarten wäre. 

Nachdem wir die Analogie der Fauna des Modiolaschlarn
mes und der untersarrnatischen Schieferthone festgestellt haben, 

sind wir zu dem Schlusse gekommen, dass die bathymetrischen 

Verhältnisse der letzteren ähnlich gewesen sind. 

Der Salgehalt der Tiefen, wo die Schieferthone sich bildeten, 

konnte nicht viel grösser sein, als in den oberflächlichen Ge

wässern. Es ist ebenso eine halbmarine Fauna, wie die Fauna 

der sarmatischen Stufe im Allgemeinen. Zwischen der Fauna 

des Modiolaschlammes und der Tiefenfauna des sarmatischen 

Meeres existirt ein wichtiger Unterschied. Die Fauna des Mo
diolaschiammes besteht aus Arten, die alle aus dem Mittelmeer 

eingewandert sind; die Arten stehen in keinem direkten gene

tischen Verhältniss zu den Arten derselben Gattungen in der 

Uferfauna. Nicht so in der sarmatischen Tiefenfauna. So riel 

wir urtheilen können, sind alle Arten, die diese Fauna zusam

mensetzten, Derivate der Uferfauna, d. h. autochthon (durch 

die Anpassung an Tiefenbedingungen entstanden). Einige Arten 

haben sich dabei wenig oder gar nicht rerändert (Modiola 
marginata, Cardium protractum, Cylichna Lajonkaireana) 
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andere aber erscheinen in stark ausgesprochenen Varietäten 
(Mactra Fabreana var. deltoides), oder als specialisirte Formen 

(Mactra pseudotellina, Cardium- und Nassa-arten). Eine Form 
gehört sogar einer eigenthümlichen neuen Gattung an, welche 

den äusseren Habitus eines Cryptodon's mit dem Mactriden

schloss vereinigt. Sie steht aber durch die Vennittelung von 
Mactra pseudotellina im Zusammenhang mit anderen sarma
tischen Mactriden. 

Diese Eigenthümlichkeiten scheinen darauf hinzuweisen, dass 
die Tiefen des sarmatischen Meeres von fremden Einflüssen 

ziemlich abgeschlossen waren. Die Entwickelung der Tiefen

fauna konnte hier nur nach der Art der Süsswasserbecken 
vor sich gehen, d. h. aus der Uferfauna. Folgentlich dürfte der 

Zusammenhang des sarmatischen Meeres mit dem Ocean kein 
offener gewesen sein. Man sucht vergebens nach einer verbin
denden Meeresstrasse und es kommt sogar der Gedanke nahe, 
ob das sarmatische Meer nicht ein vollkommen abgeschlossenes 

Becken und ganz vom Oceane abgeschnitten war. Das Vor
handensein eines solchen Beckens, wie das Kaspische Meer 

bezeugt uns, dass die Bedingungen dazu sich leicht verwirk
lichen können. Der grössere oder geringere Salzgehalt hängt 

ja nur von den gegenseitigen Verhältnissen verschiedener Fac
toren ab. Jedoch hat man noch keine positiven Daten zur Be
urtheilung dieser wichtigen Frage, sowie auch der klimatischen 

Verhältnisse des sarmatischen Meeres. 

Nachdem wir die thonigen Tiefwasserablagerungen der 
sarmatischcn Schichten kennen gelernt haben, gehen wir zur 
Betrachtung der übrigen Facies über, die zwischen dem Ufer 

und den Tiefen Platz hatten. 
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Einen Uebergang von der thonigen Tiefwasserfacies zu den 

echten Seichtwasserablagerungen bilden gewisse Mergel, welche 

am nördlichen Kaukasus und bei Kertsch weit verbreitet sind. 

Man findet hier fast alle Elemente der Fauna der Schieferthone, 

zu denen noch viele andere sich gesellen, insbesondere aber 

sind viele Cardien, Trochus, Nassa und Bryozoen hervorzu

heben. Manchmal häufen sich die Bryozoen in solchen Mengen 

auf, dass die Mergel in echte Bryozoenkalke übergehen. 

Leitformen dieser Facies auf der Halbinsel Kertsch sind: 

McLctra tapesoides Sinz., Tapes vitaliana d'Orb., Tapes navi

culata R. Hörn., JJ;Iodiolct Denysiana d'Orb., Cryptomactra 

pes anseris May., Cardiitm Barboti, Loveni, pseudosemisu1catum, 

Nassa Verneuli, sMbstriatulum, pl. sp., Phasianella Kischene

viae, Trochus pl. sp., De1phinu7a squamosospinosa, Acmaea 

angulata, compressiuscula, Hemieschara variabilis, Diastopora 

corrugata, Titbitlipora co1i,qesta, Vincularia sp., Vertebralina 

sarmatica. 

Faunistisch stehen diesen Mergeln und der Bryozoenfacies 

die sog. Nubecularienkalke sehr nahe, welche, wie wir 

wissen, in den mittleren sarmatischen Schichten eine so grosse 

Rolle spielen. Durch seinen Reichthurn an Fossilien ist der 

Kalkstein von Kischenev bekannt, welcher als der reichste bis

jetzt bekannte Fundort sarmatischer Conchylien gelten kann. 

Nur wenige, sonst der mittleren Ahtheilung eigene, sowie einige 

der krimokaukasi:;chen sarmatischen Formen (siehe weiter) feh

len hier. 

Die Liste der Kischenever Fauna kann man bei Sinzov in 

seiner verschiedenen Schriften finden 1). 

Ich kann hier kein bestimmtes Bild der Vertheilung des 

1) Zum Beisp. in der ,Geologiceskoje izsledovanije Bessarabiji,. Mat. zur 

Geol. Russlands. Bd. XI. 
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Nubecularienkalke im galizisch-podolischen Golfe und in den be

nachbarten Gebieten geben. Nach Allem, was ich vom Auftreten 

derselben in der Krim weiss, bildeten sie sich in einer gerin

geren Tiefe, als die Vinculariakalke. In der westlichen Krim 

walten in den sarmatischen Schichten Seichtwasserbildungen vor 

und die Nubecularienkalke sind häufig. Auf der Halbinsel 

Kertsch findet man die Nubecularienkalke nur selten und immer 

in der Grenzzone zwischen dem Gebiet der Mergel und der 

Vincularienkalke und dem Gebiet der Sande und der Detritus

kalke (unzweideutige Seichtwasserbildungen). Diese Verhält

nisse sind auf dem Kärtchen in dem zweiten Theil dieser mei

ner Arbeit anschaulich dargestellt. 

Eine weit verbreitete und characteristische Seichtwasserfa

cies bildet die Sandfacies, welche aus Sanden und mit densel

ben verbundenen Kalksteinen besteht. Es sind theilweise Mu

schelkalksteine-aus locker oder fest mit einander zusammen

gekitteten ganzen Muscheln bestehende Haufwerke, theilweise 

Detrituskalke, d. h. Ansammlungen von grösseren oder klei

neren Muschelbruchstücken. Manchmal trifft man Kalksteine, 

welche aus ganz feinem Muscheldetritus (Muschelsand) bestehen 

und stellenweise sogar eine diagonale Schichtung aufweisen. 

Oolithische Kalksteine sind auch in dieser Facies nicht selten. 

Diese charakterisiren sich durch das Vorkommen grabender 

Mollusken, wie Solen subfragilis und Donax-arten. Als: Bei

spiel der Fauna dieser Facies führe ich die Liste der häufigsten 

Formen der Sande und der Detrituskalke der Halbinsel Kertsch 

an: Mactra Fabreana (dicke Formen), Tapes gregaria, Donax 

Hörnesi, Gardium gracile, Döngingki, Nassa duplicata, Trochus 

Omaliusi, Rotalia, Nonionina und Triloculina. 

Die Ervilienschichten der untersarmatischen Schichten erschei

nen oft gerade in dieser Facies und werden charakteristirt 
- ' . . 

durch das Vorkommen von ENJilia podolica, Modiola volhy-
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nica, Tapes gregaria, Donax dentiger, Syndesmya reflexa, 
Ceritkium, Trockus pictus, Rissoa etc. 

Diese Gebilde gehen unmerklich in echte Uferbildungen 
(grobe Sande, grober Muscheldetritus, Conglomerate) über. 
Irgend welche Arten, welche nur für diese Bildungen eigen
thümlich wären, kann ich nicht nennen. 

Ausser dieser weitverbreiteten Facies existiren in der Sar
matischen Stufe noch einige andere von localer Bedeutung. Es 
sind lichtfarbige Schieferthone, Serpulakalke und riffartige Bry
ozoenkalke. 

vVir haben schon die lichtfarbigen Schieferthone der Halb
insel Kertsch paläontologisch charakterisirt und gesehen, dass 
dieselben an Mollusken sehr arm sind und dass ihr Haupt
charakteristikum in dem Vorkommen der Cetaceenreste, der 
Clupeiden und der Diatomeen besteht. Diese Vergesellschaftung 
erinnert sehr an jene, welche in den arctischen Meeren, an 
den Weideplätzen der Wallfische gewöhnlich ist 1). Ich habe 
seinerzeit darüber Folgendes geschrieben 2): «Es wäre höchst 
interessant den Charakter der pelagischen Fauna des sarma
tischen Meeres klarzumachen. Zwischen den pelagischen Orga
nismen giebt es nicht wenig Formen mit Kalk- oder Kiesel
skeletten... gerade aber diese Organismen zeichnen sich durch 
eine grosse Empfindlichkeit zur Verminderung des Salzgehaltes 
aus und fehlen deshalb in solchen Meeren, wie zum Beisp. das 
Schwarze. Hier besteht die pelagische Fauna meistentheils aus 
den nicht erhaltungsfähigen Formen... Jedenfalls sind in den 
sarmatischen Schichten die U eberreste kleiner Cetaceen ( Ceto
tkerium) und Delphinen vorhanden, welche ausschliesslich pe
lagisch leben. Ihre Existenz ist mit dem Vorhandensein zahl-

1) Th. Fuchs. Ve.rh. d. K. K. Geol. R. A. 
2) Ueber die Entstehung der sarmatischen Fauna. Gornij Journal. 1891. 
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loser kleiner pelagischer Wesen verbunden. Ebensolche Andeu

tungen geben uns auch pelagische Fische, wie Clupea und 

Meletta, die in den sarmatischen Schichten nicht selten sind. 

Also dürfen wir auf das Vorhandensein einer reichen, aber 

nicht erhaltungsfähigen pelagischen Fauna in dem sarmatischen 

Meere schliessen. Die Ueberreste pelagischer Thiere erhalten 

sich am häufigsten in den Tiefseeablagerungen, jedoch trifft 

man in den dunklen untersarmatischen Schichten nur Meletta

schuppen; die Cetaceenknochen findet man öfters in den san

_digen und kalkigen Seichtwasserablagerungen, nur auf der Halb

insel Kertsch ist ihr Vorkommen unter Umständen constatirt, 

welche an jene Weldeplätze polarer Wallfische erinnern, welche 

den Seeleuten unter dem Namen des Schwarzen Wassers bekannt 

sind. Dieses « black water»... wird durch das Auftreten der un

zähligen Menge Diatomeen charakterisirt, welche als Futter für 

grosse Schwärme Pteropoden und Amphipoden dienen; diese 

letzteren ihrerseits werden von Fischen und Cetaceen gefressen, 

auf Fische jagen die Delphine. Ebenso bedingen die Diatomeen 

(Räk) bei norwegischen Küsten das periodische Auftreten der 

Häringe. Diatomeen dienen als Futter der kleinsten Krustaceen, 

insb. der Copepoden. Diese lebendige Suppe wird von Härin

gen gegessen, die Häringe locken die Stockfiche ( Gadus) an 

und diese wiederum Vögel und Delphine. 

So entsteht eine lange, so zu sagen «digestive» Reihe, de

ren Endglieder einerseits Diatomeen, andererseits-Fische (Clu

peidae), Delphine und Cetaceen sind. Es ist deshalb höchst 

interessant auf das Zusammenvorkommen der Diatomeen, Clu

peiden und Cetaceen in den lichtfarbigen Schieferthonen der 

Halbinsel Kertsch hinzuweisen. 

Irgendwelche andere pelagische Reste sind unbekannt, und 

das ist ja ganz verständlich: die ganze übrige « digestive» Reihe 

bestand aus den nicht erhaltungsfähigen Wesen, weil die Glo-

8AII. !!MIi. Ml!H. OB~., 1!. XXXIX. 27 
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bigerinen, Pteropoden und Radiolarien in etwas ausgesüsstem 

Wasser des sarmatischen Meeres nicht cxistiren konnten>•. 

Diese Betrachtungen führten mich zu jener Zeit zu der 

/ Vermuthung, dass die lichtfarbenen Thone zu den Ablagerun

gen eines offenen und genug tiefen Meeres gel1örten. Mit dir

ser Vermuthung schien auch gut das Vorkommen eigenartiger 

« Manganconcretionen » übereinzustimmen, welche jenen mm 

,~Challenger» in den grossen oceanischen Tiefen gedredgten 

merkwürdig ähnlich sind. 

Wie verlockend diese Vermuthung auch sein mag, so muss 

ich doch gestehen, dass einige Thatsachen gegen dieselbe s1)re

chen. Erstens gehören die Diatomeen von Kertsch durchweg 

nicht den eupelagischen Gattungen an. Wenn sie auch im Plank

ton erscheinen, so ist es das sog. « neritische Plankton», auch 

ist das Vorkommen der Manganconcretionen keineswegs ein 

ausschliessliches Privilegium der Tiefsee. M. Buchanan hat 

Manganconcrationen im Loch Tyne, einem der Arme des Firth 

of Clyde in einer Tiefe von 10,1 fathoms gefunden. Im 

Schwarzen Meere kommen manganhaltige Eisenoxydconcretionen 

in einer sehr geringen Tiefe von 3 5 bis 60 Faden vor. 

J edcnfalls gehören die lichtfarbigen Schieforthone der Hal

binsel Kertsch nicht zu den echten Seichtwasserbildungen. Das 

Fehlen der grosscn sandigen Lagen, die Feinheit der Sedimente, 

die Armuth an Muscheln, das haufigc Vorkommen pelagischer 

Thiere spricht gegen solche Möglichkeit. Die gleichzeitigen Abla

gerungen in der übrigen Krim, sichere Seichtwasserbildungen, 

bestehen aus einem Haufenwerk von Mactra caspia und Mactra 

bulgarica. Ebenso auf der Halbinsel Kertsch. So lange wir uns 

im Verbreitungsbezirk der Mergel und der Vinculariakalke der 

Abtheilung b befinden, behalten die lichten Schieferthone der 

Abtheilung c ihren typischen Charakter. Tritt man aber in das 

Gebiet der sandigen Facies der Abtheilung c ein, so stellen 
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sich sandige Lagen und Bänke des Mactra caspia-kalkes ein, 

in der Mulde von Kez besteht sogar die ganze Abtheilung c 

aus solchen Mactra caspia-kalken und oolitischen Gesteinen. 

Aehnliche Diatomeengesteine wie bei Kertsch sind ausserdem 

bei Zagreb (Dolje) und bei Balcik in der Umgegend von Varna 

bekannt. Nur gehören dieselben hier den tiefsten sarmatischen 

Lagen an. Das Diatomeengestein rnn Dolje enthält einige pela

gische Diatomeenformen, wie Chaetoceros affine, Asterolampra 

marylandica, Eitadia Janischi, Hyadodiscus, Coscinodiscus und 

'l.'hallassiosira Francnfeldi; die Mehrzahl der übrigen Arten 

kommt im neritischen Plankton auch rnr. Unter den zahl

reichen Fischen der Doljeschiefor spielen die freischwimmenden 

Fischen (Caranx, Clupeidae, Morrhna, ]}fagil, Scomber, Syng

nathits) eine bedeutende Rolle, doch fehlen auch benthonische 

Fische nicht, wie zum Beisp. Gobius und Rhombus, und diese 

let;,;teren sind gerade keine Tiefseebewohner. 

Die Diatomeenschiefer von Balcik enthalten bloss neritische 

und bentllale Diatomaceen und ich weiss nicht, ob in denselben 

Fisch- oder Cetaceenreste angetroffen worden sind. 

Ausser allen besprochenen Facies besitzt die sarmatische 

Stufe noch eine merkwürdige Facies, jene der Bryozoenriffe. 

Ich werde später eine ausführliche Abhandlung über diese merk

würdigen Bildungen publiciren, deshalb stehe ich hier rnn 

der Erörterung der sarmatischen Bryozoenriffe ab. 

Ueber die Herkunft der sarmatischen Fauna. 

E. Süss 1), welcher die sarmatische Stufe anfangs als 

eine boreale Transgression betrachtete, glaubte, dass die Heimath 

1) Ueber die füdeutLmg der sog. < brackischen Stufe, oder der Cerithien-

27* 
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der sarrnatischen Fauna «ist jenseits des Aral, im nördlichen 
Asien zu suchen». Als in der sarmatischen Zeit die Commu
nication mit dem Mittelmeere unterbrochen wurde, sind die bo
realen Gewässer durch die Hum b o I d t'sche Meeresstrasse in die 
sinkenden Länder Südrusslands und Oesterreichs eingedrungen 
und haben ihre Fauna mit sich gebracht. Diese Behauptung 
ist ausdrücklich in dem Buche «Die Entstehung der Alpen» 
wiederholt 1). 

Man weiss jetzt, dass keine solche Communication mit dem 
Eismeere während der sarmatischen Zeit existirte, doch hat 
schon Th. Fuchs 2) auf Grund der Analyse der sarmatischen 
Fauna gegen die boreale Natur derselben sich ausgesprochen. 
Die echt nordischen Formen (wie zum Beisp. Trophon, Mar
garita, .Astarte, Mya) fehlen. Diese Fauna hat eine grosse 
Aehnlichkeit mit der heutigen des Schwarzen Meeres. Sie ist. 
aber keineswegs ein verarmtes U eberbleibsel der vorhergehenden 
mediterranen Fauna, weil die ganze Masse der sarrnatischen 
Conchylien dem westeuropäischen marinen Miocän fremd ist. Wo 
aber ihre Heimath zu suchen ist, diese Frage berührt Th. Fuchs 
nur ganz flüchtig an einer anderen Stelle 3), wo er den Ge
danken äussert, ob die sarmatische Fauna nicht einen Zweig 
der des indischen Oceans darstellen würde. 

Später versuchte A. Bit tn er 4
) nachzuweisen, dass die sar

matische Fauna «nichts ist als ein Rest der miocänen Fauna». 

schichten. Sitzungsber. d. Kais. Abd. d \\'iss. Wien. :\Iath.-naturw. Cl. I Abth. 
Bd. LIV, p. 28. 

1) p. 193. 
2) Ueber die Natur der sarmati,c' un F'irn11a. Sitzungsber. d. Kais. Akad. d. 

'\Yiss. Math.-naturw. Cl. I Abth. LXXIV Dd. 
3) Geologische Uebersicht der j ngPr , Tertiärablageruugen des Wiener 

Beckens. Zeitschr. d. d. geol. Ges "7,. 
4) Ueber den Charakter der sa ··, ntis<'. ,,,, Fauna des Wiener Beckens. Jahrb .. 

d. k. k. geol. R. A. 1883. 
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Durch das Studium der Literatur kommt er zu der Ueberzeu

gung, dass die bezeichnenden sarmatischen Arten «wenn auch 

selten in den Schichten der vorangehenden marinen Stufe zu 

finden» seien. Solche Arten zählt er nach Fuchs 3 3 auf, und 

für 22 von denselben findet er Literaturnachweise, dass sie 

schon in den tieferen marinen Schichten des Wienerbeckens vor

kommen. Die Seltenheit sarmatischer Arten in den marinen 

Schichten Oesterreichs wird dadurch erklärt, dass hier die 

echten Strandbildungen fast fehlen. Der Autor gelangt auf diese 

Weise zu dem Schlusse, « dass man in der sarmatischen Fauna 

thatsächlich gar nichts anderes, als einen zum Theil verküm

merten Rest, zum Theil durch Isolirung und brackische Ein

flüsse degenerirten oder abgeänderten Bestandtheil der voran

gegangenen normalen miocänen marinen Fauna zu erkennen 

habe». 
In einem Referate 1) über Bi ttn er's Abhandlung liess 

Th. Fuchs einige Bemerkungen fallen, welche einen zweiten 

Artikel seitens Bittner hervorgerufen haben 2). Dieser Arti

kel ist hauptsächlich polemisch und richtet sich unter Ande

rem gegen die von Fuchs geförderte Controle der vermeint

lichen sarmatischen Formen im marinen Miocän, was von Bitt

ner als ein Misstrauen gegen frühere Autoren angesehen wird. 

Th. Fuchs erwiderte darauf in einem Artikel, betitelt: «Zur 

neueren Tertiärliteratur» 3). Wenn wir die persönliche Polemik 

beider Autoren unberücksichtigt lassen, so kann man die Aus

führungen Fuchs' folgendermaassen resumiren. Die sarmatische 

Fauna ist sehr reich an Trochiden, wenn sie also, wie Bitt

n er meint, aus der marinmiocänen entstanden ist, so ist die 

1) N . .J. für. Min. 1883, II p. 314. 
2) Zur Literatur der österreichischen Tertiärablagerungen . .Jahrb. d. k. k. 

geol. R. A. 1884, p. 137. 
3) .Jahrb. d. k. k. geol. R. A. 1885, p. 123. 
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Arrnuth der letzteren an Trochiden befremdend. Herr Bi ttner 
glaubt diese Thatsache dadurch mit seiner Hypothese in Ein
klang zu bringen, dass er vermuthet, echte Litoralablagerun
gen seien im Wiener Becken noch nicht gefunden. Th. Fuchs 
behauptet umgekehrt, dass solche reichlich entwickelt sind und 
dass die Armuth an Trochiden eine effective ist. Als einen 
weiteren Beweis gegen die Erklärung Bittner's führt Th. Fuchs 
das Fehlen der sarmatischen Trochiden in der Mittelmeerfauna 
an, während die letztere etwa 15°/o marinmiocäner Arten 
enthält. 

Was das Vorkommen der sarmatischen Arten im marinen 
Miocän anbelangt, so unterzieht Th. Fuchs die von Bittner 
angeführten Fälle einer Kritik und findet alle unzuverlässlich. 
Er glaubt, A. Bittner berücksichtige nur wenig die russischen 
Vorkommnisse, ihm scheint es «dem nächsten Zwecke seiner 
Arbeit femeliegend ». Fuchs glaubt, ein solches Vorgehen sei 
ungerechtferigt und führt die Liste der sannatischen Arten von 
Kischenev, nach Sinzov, an. Er findet dabei, dass in dieser 
Liste sich nicht weniger als 7 4 im Bi ttner'schen V orzeichniss 
fehlender Arten finden und von diesen die Mehrzahl für die 
sarmatische Stufe eigenthümlich. Die sarmatische Fauna ist also 
nach Fuchs eine sehr selbständige und keine sarmatischen 
Arten leben jetzt im Mittelmeere. 

Ein Jahr später erschien eine weitere Schrift von A. Bitt
n er 1

). Er besteht hier immer auf seinem Rechte die sarma
tischen Formen aus dem marinen Miocän solange citiren zu 
dürfen, bis sie von ihren Autoren nicht widerrufen werden, wä
hrend Fuchs ein solches Verfahren als zu formell bezeichnet. 
Weiter vertheidigt er sich gegen Fuchs und weist darauf hin, 

1) Noch ein Beitrag zur neueren Tertiärliteratur. Jahrb. d. k. k. geol. R. A. 
1886, p. 1. 
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dass viele seiner Meinungen und Behauptungen von demselben 

nicht genau wiedergegeben sind. So zum Beispiel glaubt Fuchs, 

dass die sarmatische Fauna «nach Bittner nur ein verarmter 

Rest der mediterranen Fauna ist», während Bittner in der 

That «die sarmatische Fauna von Wien .nur als einen verküm

merten und durch Isolirung und brackische Einflüsse degene

rirten oder abgeänderten minimalen Bestandtheil der vorange

gangenen Fauna» betrachtet. Auch soll Fuchs die Aeusserun

gen inbetreff der sarmatischen Trochiden unrichtig citirt oder 

verstanden haben. Indem er jetzt zur Prüfung jener sarmati

schen Formen übergeht, die vermeintlich in marinen Schichten 

vorkommen und deren richtige Bestimmung von Fuchs ange

zweifelt wurde, findet er die Beweisführungen von Fuchs unge

nügend. Wenn Bittner die russischen Vorkommnisse nicht be

rücksichtigt, so geschieht das aus dem Grunde, dass die Mehr

zahl dieser Vorkommnisse « sich auf eine Anzahl von Varietäten 

gewisser altbekannter Hauptformen zurückführen lassen». 

Einen neuen Beweis für die Richtigkeit seiner Anschauun

gen über die Entstehung der sarmatischen Fauna findet A. Bitt

ner in der Zusammensetzung der Tschokrakkalkfauna (Halb. 

Kertsch), welche ich im Jahre 1882 bekannt gemacht habe. 

Diese Fauna kann man nach Bittner als «eine marin-sarma

tische Misch- oder Uebergangsfauna betrachten». Sie enthält eine 

Reihe der den sarmatischen verwandten Arten, insbesondere 

interessant ist das Vorkommen von fünf Trochidenarten. 

Diese Reihe Abhandlungen von Fuchs und Bittner enthält 

eine Anzahl ganz richtiger Bemerkungen, doch ist die Sache durch 

die erbitterte Polemik beider Autoren gefährdet, so dass es 

schwer wird, das Richtige gerade aufzufinden. Der Eindruck, 

welchen die Auseinanderzetzungen der beiden Autoren auf mich 

machen, lässt sich folgenderweise resümiren: der Grundgedanke 

Bi ttner's, dass die sarmatische Fauna aus den Elementen der 
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Faunen jener Becken, welche dem sarmatische Meer voran
gingen, sich entwickelt hat, ist im Ganzen richtig, doch sind 
seine Beweisführungen zu Gunsten seiner Ansicht nicht unan
fechtbar. 

Man bekommt die Ueberzeugung von der Nothwendigkeit 
einer genauen paieontologischen Erforschung der sarmatischen 
und ihr verwandten Faunen. Wir stehen aber auch noch jetzt weit 
von der Lösung einer solchen Aufgabe. Nichtsdestoweniger hat 
der Wunsch, das Räthsel der Entstehung der sarmatischen 
Fauna auf irgendwelche Weise zu erklären, auch mich im Jahre 
1891 bewogen, eine Hypothese von diesem Gegenstande auf
zustellen 1). Diese Hypothese wurde von mir in mehreren meiner 
Schriften erörtert. Da wir auch hier dieselbe Hypothese in einer 
nur wenig veränderten Form entwickeln werden, so stehe ich 
hier von der Wiedergabe der entsprechenden Stellen aus den 
citirten Schriften ab. Bevor wir aber zur Erörterung meiner 
Hypothese übergehe, muss man noch erwähnen, dass de-Ste
fani 2

) inbetreff ·der Entstehung der sarmatischen Fauna mit 
Bittner übereinstimmt, dass dieselbe schon vordem lebte. Zu
gleich ist er der Ueberzeugung, dass die sarmatische Fauna in 
späteren Zeiten auch nicht ganz verschwand, wie es Süss be
hauptet, sondern sich in's Pliocän und sogar bis zur Gegenwart 
fortsetzte. 

Gehen wir jetzt zu meiner Hypothese über. 
Um die Entstehung der sarmatischen Fauna besser zu ver

stehen, muss man vor allem jene Thatsache im Auge behalten, 
dass vor dem Anfang der sarmatischem Epoche an der Fläche, 

1
) Ueber den Charakter und die Entstehung der sarmatisc!Jeu Fauna. Clor

nij Journal. 1891, .Mi 2. Ueber die Entwickelungsgeschichte des kaspischen Mee
res und dessen Bewohner. Isvestija der Kais. geogr. Ges. 1888. Bd. XXIV-Der 
Kalkstein von Kertsch und seine Fauna 1891 (diese Zeitschrift). 

2
) Les terrains tertiaires superieurs du bassin de la Mediterran6e. 
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welche vom sarmatischem Meere eingenommen wurde, eine 

Reihe Becken existirte, die physikalisch und faunistisch ver

schiedene Typen aufwiesen. Die westlichen Becken (das gali

zisch-podolische, das dacische und das mitteldanubische) hatten 

einen normalen Salzgehalt und eine Fauna, die mit jener der 

miocänen Ablagerungen Westeuropa's übereinstimmte. 

Die Fauna der mitteldanubischen Miocänschichten (marin

mediterrane Bildungen) hat im Ganzen sehr wenig Aehnlichkeit 

mit den typischen sarmatischen Schichten. Jedenfalls kann man 

auch hier eine Anzahl mehr oder weniger sicher bestimmter 

Arten finden, welche auch in den sarrnatischen Schichten zu 

Hause sind. Es sind folgenden Arten : 

Ostrea gingensis Schloth. 

( Modiola volhynica Eich w.). 

Lucina Dujardini Des h. 

Circe minimci Mont. 

Psammobia Labordei. Bast. 

( Synclesmya). 

Fragilia fragilis. D. 

Columbella scripta Bell. 

» subulata Bell. 

(.111itra laevis Eich w.). 

(Nassa duplicata Sow.). 

» Dujardini Desh. 

Pleurotoma Doderleini M. Hörn. 
» obtusangula Br o c c h L 

» Sotteri Micht. 

Cerithium (Duboisi) M. Hörn. 
» pictum. Bast. 

» rubiginosu,m Eich w. 

» mecliterraneum Desh. 
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Oeritkium nodoso-plicatum M. Hörn. 
» plicatum Bast. 
» scabrwn O I. 
>, spinlt Partsch. 

~l1urex sublavatus Bast. 
Cylickna truncata Ad. 

» Lajonkaireana Ba s t. 
Natica kelicina Broc. 

Von diesen Formen kommen Ostrea gingensis, Psammobia 
Labordei, Columbella siibulatci und Natica kelicina nur in 
den oesterreichischen (untersarmatischen) Schichten vor. 

Lucina Du2·ardini, Fragilia fragilis, Columbella scripta, 
Murex sitblavatus und Pleurotomaarten kommen auch in den 
untersarmatischen Schichten Galiziens und Volhyniens vor. Von 
den übrigen Formen ist das Vorkommen von Modiola volhynicci 
von Bittner in den obersten marinrnediterranen Schichten von 
Bresno (bei Römerbacl) zusammen mit Mod. aff'. marginata und 
Carcl. aff'. obsoletum erwähnt. 

Das Vorkommen von Circe minima Mont. ist nur einmal 
erwähnt und ist sehr zweifelhaft 1 

). 

JJfitra laevis Eich w. Wird nur aus Kischinev angeführt . 
.Nassa Dujardini Desh. ,vurde aus den sarmatischen Schich

ten der Bukowina citirt, sonst nirgends mehr gefunden. Es wäre 
nothwendig, dieses Vorkommen zu verificiren 2). 

Was Nassct duplicata anbelangt, so behauptet Bittner, 
dass diese Art schon im marinen Miocän Oesterriech's der 
Schweiz, Italiens und Südfrankreichs vorkomme. Fuchs behaup
tet, dass Nassa duplicata nie in den älteren Schichten vor-

1) Siehe Bittner, Ueber den Charakter etc. l. c. p. 138 «Circe ininima 
Mont? Wien (nach Karrer)>. 

2) Fo~tterle. Verhand. d. k. k. geol. R. A. 1870, p. 315. 
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komme. Mag es sein, wie es will, so ist die sarmatische Nassa 

cluplicata doch sehr mit N. baccata, N. nodosoplicata und 

anderen westeuropäischen Nassen verwandt und kann jedenfalls 

als ein westeuropäisches Element in der sarmatischen Fauna 

angesehen werden. Ebenso ist die Mehrzahl der Urformen der 

sarmatischen Cerithien entweder direkt mediterrane Formen, wie 

Cer. mecliterraneiim, noclosoplicatum, scahrwn, spina, riibigi

nosum, oder nahe verwandte Formen, wie jene Gru1Jpe von 

Formen, ,velche unter dem Namen von Cer. pictum zusammen

gefasst ist. 

Man kann also sehen, dass die echten mediterranen Formen 

nur selten eine üppige Entwickelung in der sarmatischen Zeit 

erlangen ( Cer. pictum, rubiginosum, Bullct Lajonkaireana, 

Nassa d1iplicata) und dabei sich weit im sarmatischen Gebiet 

verbreiten. Die übrigen haben nur eine beschränkte horizontale 

und vertikale Verbreitung. So finden wir im österreichis(.'.hen 

Antheil des sarmatischen Meeres nur die oben erwähnten 5 

Arten; einige erreichen auch galicisch-podolisch-bessarabisches 

Gebiet, wo sie aber nur in den unteren sarrnatischen Schichten 

zu finden sind. Nur Mitra laevis wurde bei Kischenev gefun

den und ist aus den unteren Horizonten nicht bekannt. Auch 

bei Kischenev scheint sie eine grosse Seltenheit zu sein. Ce

rithium inecliterraneum und Lucina Dujardini bezeichnen die 

tiefsten sarmatischen Bänke in Volhynien; etwas grösere ver

tikale Verbreitung haben die Cerithien, während Nassa dupli

catcc und Bulla Lajonkaireana in die mittelsarmatischen Schich

ten übergehen und sich bis zum äussersten Osten verbreiten. 

Etwas anders steht die Sache in dem Theil des sarrnati

schen Beckens, welcher die Dacische Bucht, die Galicische Bucht 

und das Dniepr-Becken zusammenfasste. Hier schalten sich an 

einigen Stellen zwischen den untersten sarmatischen Horizonten 

und den typischen marinen Miocänschichten eigenthümliche Bi!-
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dungen ein, welche manche sarmatische Elemente zusammen mit 
den marinen enthalten. 

Es sind die von W. Laskarev entdeckten und unter
suchten Buglowka-schichten in Volhynien, die Schichten 
mit Venus konkensis, deren Monographie unlängst von N. Soko
lov publicirt wurde und die von Bogatschev bei Novotscher
kask constatirten Bildungen. 

Die Buglo wk a-schichten sind im SW-lichen Theil des 
Kremenecer Distriktes, an den Flüssen Buglowka und Svino
roika entwickelt, liegen hier zwischen den typischen mediterra
nen und den sarmatischen Schichten und enthalten folgende 
merkwürdige Fauna: 

* Ervilia podolica Eich w. 
» » var. (cf. pusilla). 

*Mactra variabilis Sinz. var. fragilis. 
* Cardiitm ruthenicum II il b. 

» sp. 
*Syndesmia reflexa Eich w. 
*Donax dentigera Eichw. 
* Modiola volhynica Eich w. 
* » marginata Eich w. 
Congeria Sandbergeri Andrus. et rnr. 
Venus konkensis So k. 
** » cf. umbonaria Lam. 
**Lucina dentata Bast. 
**Corbula cf. Theodisca Hild. 
** Ensis cf. Rollei M. Hörn. 
*Nassa duplicata- Verneuli Sinz. 

» sp. 
* Rissoa (Mohrensternia) inflata Andrz. 
* )) )) angulata Eich w. 
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* Bulla truncata Ad. 

** » conulus Desh. 

* · » LaJonkaireana Bast. 

Trochus sp. 

*Cerithium deforme Eich w. 

***Cardium praeechinatum Hilb. 

*** Pectunculus pilosus L. 
***Nucula nucleus L. 

*** Venus cincta Eich w. 

***Ostrea digitalina Eich w. 

(In diesem V erzeichniss sind die in der sarmatischen Stufe 

vorkommenden Arten mit einen *, die mediterranen mit**, 

während die 5 letzten Arten nur sehr selten und an einen 

Fundorte gefunden sind (Wysgorodok)). 

Was die Bedeutung dieser Schichten anbelangt, so kann 

man, angesichts ihrer batrologischen Stellung und ihrer Fauna 

dieselben entweder als die tiefsten sarmatischen Schichten 

betrachten, in welchen noch mehrere mediterrane Formen noch 

eine kurze Zeit fortlebten, oder als die jüngsten mediterra- · 

nen Ablagerungen, in welchen viele sarmatische Elemente 

erschienen sind. Nicht ohne Grund neigt sich W. Laskarev 

zu der letzteren Annahme 1 ). Er sagt: « Die am Ende der Mit

telmiocänzeit eingetretene umfangreiche Verminderung der Fläche 

des Galicisch-podolischen Meeres (Meeresarmes), welche wahr

scheinlich durch die Abla·gerungen des Gypses und Steinsalzes 

an ganz verlassenen Stellen gekennzeichnet wurde, liess jedoch 

1 ) W. Laskarev. Recherches geologiques dans le District de Kremenetz. 
Bull. du Com. Geol. XVI, M 6-7, p. 252. Bemerkungen über die Miocänabla

gerungen Volhyniens. Jahrb. d. k. k. geol. R. A. 1899. Ed. 49, p. 515. 
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an seiner Stelle ein bedeutend ausgesüsstes Wasserbecken, in 

welchem die Reste der mediterranen Bewohner sich concentrirt 

haben und in welchem sich in allgemeinen Zügen die sarma

tische Fauna entwickelt hat. Die danach gekommene sarrna

tische Transgression hat diese Relicte des mittleren Miocäns 

bedeckt, indem sie den vielen dieselbe bewohnenden Organismen 

die Bedingungen des besten Prosperirens mitgebracht und neue 

Faunenelemente geliefert hat. Nach seiner Lage als eines Bin

degliedes entspricht also das erwähnte Becken dem Spaniodon

meere in dem Krimokaukasic;hen Antheil; die grösste Aehnlich

keit hat es mit den eigenthümlichen Bildungen im Gebiete des 

Fl. Konka». Der Autor vermag aber nicht die Grenzen dieses 

Beckens zu bestimmen, däs Vorhandensein anderer solcher Be

cken zu constatiren und ihre Verbindungen mit dem Spaniodon

gebict zu verfolgen. 

Kehren wir zu der Fauna der Buglowka-schichten zurück. 

Nach der blossen Betrachtung der Liste erscheint dieselbe als 

eine Misch- und nicht als eine Uebergangsfauna. Sie besteht 

aus 14 sarmatischenn, 5 oder 10 ( wenn man die 5 letzten 

Arten mitzählt) mediterranen und 3 nicht näher charakterisir

ten Formen. Ausserdem finden wir noch eine kleine Congeria. 

Dieser Eindruck wird etwas geändert, wenn man die Bemer

kungen über einzelne Formen liest, die Laskarev an verschie

denen Stellen macht. So ist zum Beisp. nach seiner Meinung 

jene Form, die er als Ervilia podolica var. anführt, ein Bin

deglied zwischen der mediterranen Erv. pusilla und der sar

matischen Erv. podolica, dann haben die Repräsentanten der 

Buglov'schen 111..actra 1./ariabilis rnr. gracilis noch die Spuren 

j.ener Sculptur, welche der mediterranen Mactra Basteroti eigen 

ist und die bei den sarmatischen gleichnamigen Mactren fehlt. 

Die Modiola marginata steht zwischen den grösseren und glatt

randigen gleichnamigen Modiolen der sarmatischen Stufe und 
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der Mocl. submarginata aus der mediterranen Stufe, welche 

kleiner ist und gekerbte Ränder besitzt 1 ). 

Modiola volhynica steht nach Las k arev im innigsten Zu

sammenhange mit lJ;Iod. Letockae, ist grösser, nicht so glatt 

und hat keine gekerbten Ränder. Donax dentigera ist ein Na

chkomme der Donax intermedia Hörn. Das Buglov'sche Car

dium protractum var. rutkenicum nimmt eine Mittelstellung 

zwichen dem echten Carcl. protractum und dem mediterranen 

Card. Holitbicense ein. Die Entwickelung der sarmatischen 

Mohrenstemien aus Rissoa turricula ist schon von Schwarz 

rnn Mohrenstern dargethan. Diese Bemerkungen lassen uns 

glauben, dass in der That in dem Buglov'schen Becken die 

Entwickelung mehrerer charakteristischer sarrnatischer Formen 

geschehen ist. 

Die Vorläufer dieser Formen sind aber, wie es scheint, nur 

theilweise weit verbreitete mediterrane Arten, wie zum BeiSJ). 

J.11.actra Basteroti, Ervilia pitsilla, Donax intermeclia, während 

die anderen (Modiola sztbmarginata, Carclium HoWicense) nur 

locale Formen der volhynisch-galicischen marinen Schichten sind. 

Im fast gleichen Horizonte, wie die Schichten rnn Bu

glovka liegen auch die von N. Sokolov entdeckten Konka

schichten 2). Diese Schichten liegen unmittelbar unter den 

sarmatischen an dem kleinen Nebenfluss des Dniepr's Konka, 

unweit Wcselojc, in fast gleichen Entfernungen von Jekateri

noslav unü Melitopol. 

Die Fauna der Konka-schichten besteht aus folgenden Arten: 

1) Es wäre vielleicht richtiger, die sarmatische JJ1odiola mit diesem Namen 

zu bezeichnen, da Laskarev selbst darauf hinweist, das die von Eichwald 

abgebildete JJ1orliola aus den marinen Schichten von Zukowce stammt. 
2) Die Schichten sind im Jahre 1888 entdeckt. Siehe Bull. du Comite guo

logique VIII, eine palacontologische Monographie derselben erschien im Jahre 

1899 in den <Memoires du Comite geologiqnc. Vol. JX, ;\Q 5» unter dem Titel: 

< Die ,'lc hichten mit Venus konkensis». 
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Anomia aff. ephippium L. 
Pecten sp. 

Congeria Sandbergeri Andrus. 
Spaniodon nitidus Re u s s. 
Cardium Andrusovi Sok. 

» scyloticum Sok. 

» pracplicatum Hilb. 
* >> cf. obsoletum Eich w. 
Dosinia exoleta L. ? 
Venus konkensis So k. 

» Basteroti Desh. 
Tapes vitaliana d'O r b. 

Donax rutrum Sok. 

Solen sp. cf. vagina L. 
Ervilia trigonulci Sok. 
* » podolica var. 
J.1factra Basteroti May. var konkensis. 

„ Corbula Michalskii Sole 
» gibba 01. 

Lucina dentata Bast. 
» ornata Ag. 

Syndesmya alba Wood. var scythica. 
Pleztrotoma (Genotia?) Sinzovi So lc 
Murex cf. craticuhdirs L. 
Bztccinztm (Nassa) Dztjardini Desh. 

» nodosocostatum H il l.J. 
Cerithium procrenatum Sacco aff. 

>, nos(Jplicatum Hör n.? 

Bittium reticulatum da Cos1.a. 
var. Konkensis. 

» deforme Eichw. 
Mohrensternia inflata An d r z 
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Hydrob_ia cf. Tournoueri Sandb. 

Pyrgzdina (?) roxolanica Sok. 1). 

Bulla (Cylichnina) melitopolitana Sok. 

* » (Tornatina) lajonkaireana Bast. 

Ringicula bitccinea Brocc. var. 

Herr Sokolov scheidet selbst aus diesem Verzeichnisse eine 

Anzahl Formen aus, einige weil er dieselben als aus den höher 

liegenden sarmatischen Schichten entstamend verdächtigt (beim 

Sammeln). Diese Formen sind mit einen * bezeichnet. Eini

ge kommen immer im abgerollten Zustande vor und entstam

men wahrscheinlich aus älteren, echten mediterranen Schich

ten 2
). 

Der Rest der Fauna besteht aus dreierlei Elementen: 

1) sind es echte marinmediterrane Arten (A.nomia cf. 

ephippium, Spaniodon nitidus Reuss, Cardium praeplicatum 

Hi! b., Dosinia exelata?., Lucina dentata, Solen cf. vagina, 

Murex cf. craticitlatus L., Buccinum nodosoplicatum, Cerithium 

a·ff'. procrenatitm Sacco, nodosoplicatinn M. Hörn.?, Bittiitm 

reticulatum da Costa, Ringicula buccinect Brocc.). 

2) sind es eigenthümliche Formen (Cardium scyloti

cum Sok., A.ndrusovi Sok., Venus konkensis Sok., Donax 

rutrum Sole, Ervilia trigonula Sok., Mactra Basteroti var. 

konkensis, Corbula Michalskii Sok., Syndosmya alba Wood. 

var. scythica, Pleurotoma Sin.zovi Sok„ Pyrgulina (?) roxo

lanica Sok., Cylichnina melitopolitana So k.). 

3) endlich sind es sarmatische Arten (Tapes vitaliana 

d'Orb., Bittium deforme Eichw.?, Mohrensternia inflata). 

Wie man sieht, ist das Procent der sarmatischen Formen in 

1) Nach Cossman (Revue critique de Paleozoologie. IV-ieme annee. l'.1 2. 

Ann. 1900, p. 76) das ist eine Sandbergeria. 
2) Cp. CJI011 C'L Venus konkensi's, crp. 43. 

3,'11. IIMU. MIIH. OBm., T. XXXIX. 28 
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den Konkaschichten sehr unbedeutend und es sind dazu keine 

sehr charakteristische Arten. Die Buglov'schen Schichten ent

halten vielmehr sarmatische Arten, was nach Soko 1 o w den 
Umstande zuzuschreiben ist, dass die Buglov'schen Schichten 

etwas jünger sind. 

Von den marinmediterranen Arten, die in den Konkaschi

chten vorkommen, findet man nur zwei, welche in einem Ver

hältnisse zu den sarmatischen Arten stehen. Es sind B1tccinum 

noclosocostatum und Cerithium nodosoplicatitm. Buccinum noclo
socosta tum wird von Soko I o v mit Z weife! aus Konka angeführt, 

Cerithium nodosoplicatitm kommt nur in den tieferen sarma

tischen Schichten \Tor. Das Hauptinteresse der Konkafauna 

liegt in den eigenthümlichen Formen. Einige dieser Formen 

sind veränderte mediterrane Formen, so zu sagen deren Muta

tionen, welche in den Konkaschichten aussterben (Cardium An
drusovi, Venus konkensis So k., Corbula JJ!lichalskii, Pleurotoma 

Sinzovi); andere gehen in die sarmatische Stufe über. Von 

letzteren aber kommen zwei Arten nur in der tiefsten sarma

tischen Schicht des Profils am Konkafluss vor: Pyrgulina (?) 
roxolanica und Cylichnina melitopolitana. Die anderen Arten 

sind Vorläufer oder Verwandte der typischen sarmatischen Arten. 

So zum Beisp. gehört Cardiitm scyloticum der Gruppe des C. 
obsoletum an, Donax rutrum « befindet sich im genetischen Zu
sammenhang mit dem Donax intermedius, indem derselbe eine 

der Uebergang:::formen zwischen dieser mediterranen Art und 

der untersarmatischen Donax dentiger ist, obwohl keine direkte 

Mutationsreihe bildend». Ervilia trigonula Sok. «erscheint ge

wissermaassen als eine Mittelform zwischen Erv. pusilla und 

Ervilia podolica ». Mactra Basteroti May. var. konkensis und 

Mactra fragilis sind wahrscheinlich « von einer und derselben 

gemeinsamen Form» entstanden. Syndesmya alba Wood. var. 

scythica stellt das erste Glied der Reihe Syndesmia alba rnr. 
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scytltica (Konka)--S. reflexa (unt. sann. Schichten)-S. sar

matica ( sarm. Sch.) dar. 

Wiederum andere Verhältnisse existiren zwischen der sar

rnatischen Stufe und den tiefer liegenden miocänen Horizonten 

in dem krimokaukasischen Antheil des sarmatischen Meeres. 

Hier ist der sarmatischen Stufe der merkwürdige Spaniodon

horizont Yorangegangen, dessen arme und gleichförmige Fauna 

nur sehr wenig Gemeinschaftliches mit der der sarmatischen hat. 

Man findet hier kleine Ervilien, welche in einem nahen Ver

bältniss zu Ervilia podolica stehen, dann Mohrensterniaarten, 

welche im genetischen Zusammenhang mit sarmatischen Mohren

sternien sich befinden, nur keine unmittelbare Vorläufer der 

sarmatischen Arten sind. Endlich habe ich (nur in einem Exem

plare) auch Murex sublavatirs in den Spaniodonschichten Man

gyscblacks gefunden, welcher, wie bekannt, auch in den sar

matisclrnn Ablagerungen (nur in tieferen Schichten) vorkommt. 

Durch Spanioclonschichten von den sarmatischen getrennt lie

gen bei Varna, in der Krim, am Nordkaukasus (vielleicht auch 

in Translrnukasien) und auf der Ostküste des Kaspischen Mee

res miocäne Ablagerungen, welche ich unter dem Namen der 

Tschokrakschichten unterschieden habe. 

Die Fauna dieser Schichten, welche ihrer Lage nach den marin

mediterranen Schichten Volhyniens, Podoliens und des mittelda

nubischen Beckens entsprechen, stellt viele Eigenthümlichkeiten 

<lar. Sie ist Yiel ärmer und gehört zum euxinischen Typus der 

Faunen, wie die sarmatische 1). 

Die Tschokrakfauna besteht aus einem Gemisch der marin

mediterranen Arten ( Ostrea digitalina, Pecten gloria maris 

Du b., Arcci turonica, Lucina Ditjardini Des h., N assa restitu

tiana etc.) mit vielen eigenthümlichen Arten, die ich leider bis-

1 ) Siehe: Südrussische Neogenablagerungen. I Theil, p. 228. 

28* 
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jetzt nicht publiciren konnte. Einige dieser Arten haben keine 
Analogen in der sarmatischen Fauna (wie zum Beisp. Chama 
minima Toula, Tellina Fuchsi Toula, Cardium centitmpenium 
Andrus., Cerithium Cattleyae Baily), andere stehen den sarma
tischen äusserst nahe. 

Von diesen Formen kann ich vorläufig folgende nennen: 
Modiola volhynica Eich w. kommt bei Stavropol vor. 
Cardium cf.protractirm Eich w. kommt auch bei Stavropol vor. 
Cardium Hilberi nov. sp. gehört zu dem Formenkrois des 

Cardiwn obsoletirm. 
Tapes tairrica nov. sp., eine der Tapes gregaria nalle ste

hemle Form. 
Donax tarchanensis nov. sp. 
Ervilia praepodolica nov. sp. steht der Ervi1ia podolicci 

so nahe, dass sie anfangs von mir mit der letzteren vereinigt 
wurde. Siehe darüber oben, Seite p. 3 5 9. 

Solen subfragilis Eie h w. kommt bei Stavropol vor. 
Mactra nmT. sp. Dieses Mrictra steht der Mactra Basteroti 

rnr. konkensis einerseits und Mactrri Fabreana var. deltoidea 
Dub. (variabilis Sinz. var. fragilis Lask.) sehr nahe, kann 
aber mit keiner von denselben idendificirt worden. Sie ist dop
pelt so gross, wie die Mactra von Konka, hat keine ausge
sprochene Rippchen auf der Area und Lunula und besitzt spit
zere Wirbel. Von Mactra Fabreana var. deltoidert unterscheidet 
sie sich durch spitze Wirbel, durch die Form des Unterrandes 
und durch den tieferen Sinus. Jedenfalls gehört sie zu demselben 
Formen kreise. 

· Syndesmya alba Wood kommt in den Tschokrakschichten 
ebenso wie in den Konka-schichten vor. 

Rissoa ( Mohrensternia) protogena nov. sp., eine nahe Ver
wandte von Mohrensternia inflata. 

Cerithium Cattleyae Bai Iy erinnert einerseits an Cerithium 
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Zelebori aus der ersten mediterranen Stufe, andererseits an 

Cerithimn rnbiginositm der ::;arrnatischen Stufe, ist aber viel 

grösser als das letztere. 

Trochus tschokrakensis nov. sp. steht dem Tr. podolicus 

und Tr. Popelacki sehr nahe, die nähere Untersuchung einiger 

anderer Trochusarten der Tschokrakschichten wird wahrschein

lich auch ihre Verwandtschaft mit den sarmatischon Arten zeigen. 

Trochus pictiformis nov. sp. ist ohne Zweifel ein Verwandter 

des Tr. Chersonensis Barb. 

Es ist sehr bemerkenswerth, dass, während bei Kert::;ch und 

im Stavropolschen (sowie bei Varna) noch ziemlich viel west

europäische Arten vorkommen, dieselben fast vollständig in dem 

Steilufer von Tüb-agal 1
) am Nordufer des Karabugasbusens ver

schwinden, wo ich im Jahre 1897 den Tschokrakschichten 

ents;_Techende Aulagerungen unter den Spaniodonschichten ent

deckt habe. Hier fehlen die Pecten, Chama, Arca etc. Die 

Fauna hat entschieden einen sarmatischen Habitus und besteht 

hauptsächlich aus den eigenthümlichen Arten wie Spaniodon 

intermeclium nov. sp. m., Cardiitm Hilberi nov. sp., Tapes 

taurica, Ervilia praepodolica, nov. sp., Cerithium orientale 

nov. sp., Trochus cf. tschokrakensis, Rissoa protogena nov. sp. 

Man kann vermuthen, dass auch im Transkaukasien unter 

den Spaniodonsclüchten ebensolche Ablagerungen vorkommen. 

Auf diese Weise kann man sehen, dass im Südrussland, 

in der Krim, am Kaukasus und im Transkaspien im Liegenden 

der sarmatischen Stufe solche miocäne Ablagerungen auftreten, 

welche ihrer Facies und der Fauna nach den sarmatischen 

Ablagerungen schon viel näher stehen, als die bekannten west

europäischen mittelmiocänen Bildungen. Diese Ablagerungen 

1) Bemerkungen über das Miocän der Kaspischen Länder. Bull. du Com. 

Geol. XVIII. 
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(Die Schichten von Buglowka, die Schichten von Konka, die 

Tschokrakschichten) enthalten sehr viele Formen, welche als 

genetische Vorläufer der markantesten sarmatischen Formen 

gelten können. 
Während also einige Elemente der sarmatischen Fauna als 

Relicte der marimnediterranen westeuropäischen Fauna betrachtet 

werden können, ist gerade Südrussland und das pontokaspische 

Gebiet die Heimat der Mehrzahl der charakteristischen sarrna

tischen Arten. 

Man kann aber auch jetzt noch nicht die Umbildung der 

Vorfahren der sarmatischen Formen in letztere in allen Details 

verfolgen. Die Ursaclie liegt nur theilweise darin, dass die Fau

nen der Tschokrakscbichten und der Buglowkaschichten noch 

nicht veröffentlicht ist. In der That liegt die Sache so. 

Die Tschokrakkalkschichten sind gewiss älter als die Konka

und Buglowka-schichten, sie repräsentiren die ganze zweite 

:Mediterranstufe, welche also im krimokaukasischen Gebiet um 

diese Zeit in der euxinischen Facies entwickelt wurde. Sie sind 

jedoch von den sarmatischen Schichten durch die eigenartigsten 

Spaniodonschichten getrennt, mit ihrer eigenthümlichen Fauna, 

welche sich freilich auch aus der Tschokrakfauna entwickelte, 

doch in fast keinem Verhältnisse zur sarrnatischen steht. In 
dem Verbreitungsbezirk der Spaniodonschichten geschah die 

Ausbildung der sarmatischen Fauna nicht. 

Ist die Tschokrakfauna während der Spaniodonzeit ver

schwunden, gingen ihre « sarmatischen » Elemente spurlos zu 

Grunde, und war die ganze Erscheinung nur ein trügerisches 

Vorbild und nicht die Wiege mancher sarmatischen Arten? 

Die Existenz der Konka- und Buglowkaschichten spricht 

dagegen. Obwohl die genauen Verhältnisse dieser Schichten 

unter einander und zum krimokaukasischen Mittelmiocän noch 

nicht ganz sichergestellt sind, kann man kaum zweifeln, dass 
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dieselben fast im gleichen Niveau mit dem Spaniodonhorizont 

liegen. Sie liegen unmittelbar unter den sarmatischen Schichten. 

Die Buglowkaschichten bedecken die typischen marinmediter

ranen Ablagerungen. Die Basis der Konkaschichten bildet das 

Palaeogen, nicht weit aber sind bei Tomakowka auch echte 

mediterrane Schichten bekannt. Jedenfalls sagt Herr N. Soko-

1 o v: « Das V erhältniss der Schichten mit Venus konkensis zu 

den mediterranen Ablagerungen des südlich liegenden krimo

kaukasischen Gebietes ist nicht ganz deutlich, da die Fauna 

des sog. Tschokrakkalkes, welche sehr viel Eigenthümliches 

darstellt, noch nicht ganz bearbeitet ist, sowie die Fauna der 

Spaniodonschichten. Wenn der Tschokrakkalk, wie es Prof. 

Andrusov vermuthet, eine den mediterranen Schichlen des süd

westlichen Russlands und Oesterreich-Ungarns gleichzeitige Bil

dung darstellt, so muss man die Ablagerungen, die den Schich

ten mit Venus konkensis gleichwerthig wären, in den über 

dem Tschokrakkalk liegenden Spaniodonschichten suchen. Irgend

welche genaue Zusammenstellung der in Rede stehenden Schich

ten mit den Spaniodonscichten, ohne über die noch ungenügende 

Kenntniss der Fauna derselben im Klaren zu sein, wird jedoch 

bedeutenderweise durch die eigenthümlichen bisjetzt nicht erklär

ten Facics erschwert, welche die Spaniodonschichten darbieten .... » 

Die Spaniodonschichten dringen, wie bekannt, auch in's Cher

son'sche Gouvernement ein, wo sie von Sokolov in einigen 

Bohrlöchern tief unter dem Meeresspiegel constatirt wurden. 

In einem derselben (Kopani) wurde aber von Sokolov selbst 

das Zusammenvorkommen des Spaniodon mit Venus, wahr

scheinlich konkensis beobachtet. In dem Glascylinder mit den 

Spaniodonten von Kopani, welcher mir liebenswürdig von Herrn 

Sokolov überlassen wurde, befinden sich auch Bruchstücke 

von Cardium scyloticum. 

Herr Sokolov glaubt, dass die Konkaschichten von den 
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sarmatischen Sanden durch eine leichte Unterbrechung getrennt 
sind, welclle sich in der Bildung einer sehr dünnen (0,1) Schicht 
lössartiger Thone geäussert hat. Jedenfalls müsste die Unter
brechung in der Ablagerung sehr unbedeutend gewesen sein, 
da in der tiefsten, den lössartigen Thon bedeckenden Schicht 
der sarmatischen Stufe noch einige Konkaformen vorkommen, 
wie Tapes vitaliana, Pyrgulina (?) roxolanica und Cylichnina 
melitopolitana. 

Dieser kleinen Lücke in den Ablagerungen sollen die Bu
glowka-schichten entsprechen (nach Sokolov), welche mehr echt 
sarmatische Faunenelemente enthalten, als die Konkaschichten. 

Auf diese Weise sehen wir, dass, obwohl die Buglowka
schichten und die Konkaschichten in einem gleichen geologischen 
Niveau mit den Spaniodonschichten liegen, doch kleine Alters
unterschiede zwischen ihnen existiren; man kann folgende ver
gleichende Tallelle geben: 

1 Volhynien. 
1 

1 

Borysthenesbucht. 1 Krim und N-Kaukasus. Mangyschlak. 
1, 

Untersarmatsche A b 1 a g e r u n g e n. 

(Eine Lücke). i 
Buglovka-

1 

schichten. 
Spaniodon SC h i Ch t e 11. 

i (Eine Lücke)? Konkaschichten. 
1 ------·---

-- i 
Marinmediterrane Tschokrakkalk Die Schichten 1 

Die Schichten von und die Sande Yon 
von Tüb-aga~ L Schichten. Tomakovka. StaYropol. 

Diese Tabelle lässt sehen, dass in dem krimokaukasischen 
Gebiet nach der Ablagerung der Tschokrakschichten die Spa
niodonzeit eintrat, welche für dass marine Leben sehr ungün
stig war. Die sarrnatische Elemente sind fast Yerschwunden. 
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Um dieselbe Zeit aber dauerten in der Borysthenesbucht und 

in Volhynien und wahrscheinlich in einigen mit einander nicht frei 

cornmunicirenden Becken solche Zustände fort, welche jenen 

der Tschokrakkalkzeit ähnlich waren, d. h. diese Becken waren 

etwas ausgesüsst ( euxinische Facies ). Hier konnte also ein Th eil 

der sannatischen Faunenelemente sich fortentwickeln und ausbilden. 

Ob aber das Becken von Konka und jenes von Buglowka 

die einzigen ·waren, wo diese Ausbildung geschah? 

Es ist erstens ganz natürlich, dass auch noch im südwest

lichen Russland sich solche Oertlichkeiten finden können, wo 

man analoge Bildungen treffen wird, wie jene von Konka und 

Buglowka. Vielleicht aber existirten solche Becken auch irgendwo 

anders. Man wird selbstverständlich nach solchen Ablagerungen 

in dem bekannten Verbr2itungsgebiet der Spaniodonschichten 

suchen; wenn man jedoch in Acht nimmt, dass die Fauna der 

Spaniodonscbichten gegen Osten reicher wird, so wäre es nicht 

unmöglich, dass wir noch irgendwo im kaspischen Gebiet den 

Konkaschichten ähnliche Ablagerungen finden werden i ). 

Nach dem Ende der Spaniodonzeit fängt die grosse unter-

1) Nachdem diese Zeilen geschrieben waren, erschien die Schrift rnn 

V. Bogatchew <Traces du deuxieme etage mediterran6en pres de Novotscher

kasb in Bull. du Com. Geol. Vol. XX, ;J\~ 1, 1901, in welcher das merkwürdige 

Vorkommen der marinmediterranen Schichten mit Nassa nodosocostata Hi 1 h .. 

Dujardini I) es h., Cerithium aff. rubiginosum Eich w., procreuatmn Sctcco, cf. 

nodosoplicatuin J\i. Hörn., Turritella atctmanica nov. sp., Rissoa iuflata Audrz., 

Naticc, helidna 13 r o c., Nerit·ina sp. m. Trochus sp., Pecten sp., Cylichna sp., 

1J!Iodiola volhynica Eichw., Spaniodon sp., Cardium praeplicatmn Hilb., Tapes 

Vitaliana d"Orb., Donax cf. dentiger Eichw., Ervilia trigonula Sok., iufrasar

matica Sole, Mactra Basteroti May., Corbula gibba Oliv., 11fichalskii Sok„ 

Syndesmya scytll'ica Sok, Chenopus pes pelecani. Diese Fauna steht ihrem 

allgemeinen Habitus den Faunen rnn Kouka und des Tschokrakkalkes nahe, hat 

aber auch Eigenthiimliches in sich. Das Vorkommen von Cerithium procrenatum. 

En-ilia trigonula, Corbula Michalskii, Mactra 13asteroti und Syndesmya scytltica 

erinnert mehr an die Konkaschichten, während das Vorkommen von Chenopus 

und Natica helicina auf gewisse Verhältnisse der unteren Schicht im Profile von 
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sarmatische Transgression an, die physikalischen Verhältnisse 
Wflrden auf ungeheuren Flächen gleiclunässig. 

Der Salzgehalt ist aber dem des Tschokrak-, des Konka
und des Buglowkabeckens nahe und deshalb für eine normale 
marine Fauna ungünstig. Wo also die sarmatische Transgres
sion eintrat, die im mitteldanubiscben Becken noch die normale 
marine Fauna fand, wurde dieselbe grösstentheils vernichtet und 
nur wenige Formen überlebten. Umgekehrt fanden sich im Osten, 
wo schon um die Tschokrakzeit und später in dem Konka- und 
Buglowkabecken eine halbmarine Fauna existirte, mel1rere an 
die neuen Verhltnisse angepasste Formen. Durch die gegen
seitige Immigration der mediterranen Relicten und der russi
schen Formen (welche sich in den erwähnten Becken entwickel
ten) entstand der Hauptstock der sarmatischen Fauna. 

Verschiedene Formen verbreiteten sich nicht gleich geschwind. 
Die westlichen Formen konnten in der Mehrzahl der Fälle, wie 
es scheint, nicht so schnell gegen Osten sich _verbreiten, wie 
die östlichen gegen Westen. Einige westliche Formen sind nur 
bis Galizien und Volhynien eingedrungen (wie Pleurotonwn, 
Columbellen, 111.urex sublavatits) und hatten hier auch eine kurze 
Lebensdauer. Nur Nassa und Bnlla-arten verbreiteten sich bis 
zum äussersten Osten, ·während Cerithien nur im südwesllichen 
Russland eine starke Entwickelung erreichten. Umgekehrt haben 
sich die östlichen Cardien, Donax, Tapes, Ervilia podolica, 
Mactra, Solen subfragilis, Trochiden und Mohrensternien schnell 
bis in das mitteldanubische Becken verbreitet. 

Wir sind freilich nicht im Stande die genaue Filiation aller 
sarmatischen Formen zu verfolgen, haben aber schon den Weg 
dazu gefunden. 

~ovotscherkask zu der Schicht mit Pecten denudatus bei Kertsclt hinweist . 
.Jedenfalls gehört die Fauna zum euxinischen Typus. An der Basis des Profiles 
finden sich Lagen dünnen Pholaden. (Bemerkung während der Correctur). 
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Es ist jetzt schon sichergestellt, dass mehrere dirser öst

lichen Urformen der sarmatischen Mollusken nichts anderes sind 

als eingewanderte mediterrane Formen, welche sich den neuen 

Lebensbedingungen entsprechend verändert haben. So ist wahr

scheinlich die untersarmatische ,._711.actra Fabreana var. deltoidea 

aus der mediterranen Mactra Basteroti entstanden, welche im 

Konkabecken eine besondere Varietät bildete. Ebenso hat die 

Varietät von westeuropäischen Synclesrnya alba die sarmatische 

Syndesmya reflexa gegeben. Nassa duplicata entstand wahr

scheinlich aus .Ncissa nodosocostata, Donax dentigera aus Donax 

intermedia. 
Einige sarmatisc:he A1ien haben ihre nächsten Verwandten 

im galizischen Miocän, welch8 im mitteldanubischen Becken 

noch nicht nachgewiesen sind, während endlich die dritten in 

Zusammenhang mit Formen aus dem Tschokrakkalk stehen, 

welche nicht als unmittelbare Verwandte der westeuropäischen 

Arten figuriron können. Die Prornnienz dieser Formen (wie 

zum Deisp. Tapes taurica, Trochus tschokrakensis, Ervilia 

praepodoUca etc.) ist noch unklar. Ich habe ~einerzeit die Hypo

these ausgesprochen, dass wir es hier mit Relikten einer ober

oligocänen Fauna zu thun haben, welche sich irgendwo im 

pontokaspischen Becken erhalten haben. 

Wir wissen ja, dc:1ss das « oligocäne Meer, welches während 

der Unter- und Mitteloligocänzeit ungeheure Flächen bedeckte 

am Ende der Mitteloligocänzeit ganz und gar das südliche 

Russland verliess und nur in der Krim und am Nordkaukasus 

ein schmaler Meer~sarrn nach blieb .. » In diesem Meeresarm 

wurde die Ablagerung der Schichten während der ganzen Oli

gocän- und Miocänzeit fortgesetzt. Man muss also hier auch 

die marinen Repräsentanten des OberoHgocän finden, da wir 

eine ununterbrochene Schichtenserie vor uns haben (bei Kertsch 

und am N.-Kaukasus). Jedenfalls muss man gestehen, dass wir 
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noch nicht die Versteinerungen des Oberoligocäns gefunden haben, 
solche des Mitteloligocäns sind von Alma in der westlichen 
Krim und von Batalpaschinsk vom N.-Kaukasus aus jener mäch
tigen Schieferthonformation bekannt, welche die Tschokrakschichten 
unterteuft. Die Fauna (mitteloligocäne) von Batalpaschinsk gehört 
jedenfalls zu derselben ( Spirialis-) facies, wie tlie miocäne Schicht 
mit Pecten denudatus, welche in den höchsten Horizonten der 
dunklen Schieferthone der Halbinsel Kertsch vorkommt, während 
ihre tieferen Horizonte ebenda schon sicher dem Oligocän an
gehören. 

Wir kennen also nur die Tiefwasserablagerungen dieses 
oligocän-untermiocänen Meeresarmes. vVo sind dessen Seicht
wasserablagerungen? Sind sie durch Erosion entfernt oder durch 
jüngere transgredirende Ablagerungen an den Rändern des 
engen Meeresarmes verdeckt? Darauf können wir noch keine 
Antwort geben. Jedenfalls müsste in diesen Schichten eine Fauna 
begraben sein, welche uns vielo Aufschlüsse über die Entwicke
lung und Provenienz einiger sarmatischen Formen geben würde. 
Vielleicht sind manche von ihnen als Relickte aus der oligo
cänen Zeit zu betrachten. 

Also ist der Hauptstock der sarmatischen Fauna im weite
ren Sinne des Wortes autochthon 1), nur sind die autochthonen 
Elemente zweierlei Art: während einige sicher ron Westen kom
men, haben sich andere in den Becken von Konka und Buglowka 
und die dritten im krimolrnukasischen Becken gebildet. Zwi
schen den letzten sind wahrscheinlich manche als Relikte aus 
der oligocänen Zeit zu betrachten. 

In Folge specieller Verhältnisse und einer fast vollkommenen 
Isolation fing der Hauptstock der sarmatischen Fauna, wie man 

1 ) Im strengeren Sinne sind die östlichen Elemente für wPstliche Gebiete des 
sarmatischen Meeres Einwanderer und umgekehrt. 
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ihn in den unteren Horizonten vorfindet 1) sich zu verändern 

an. Die Aufeinanderfolge in Oesterreich ist wenig bekannt, man 

kann also nur von den russischen Verhältnissen sprechen. Hier 

bemerkt man zuerst, dass mit dem Uebergange von den unter

sarmatischen Schichten zu den mittelsarmatischen einige Formen 

spurlos verschwinden und es sind gerade seltenere echt medi

terrane, unverändert gebliebene Arten, wie Lucina Dujardini, 
Cer. mediterraneum. Andere Formen fangen, wie es oft in iso

lirten Becken der Fall ist, an zu mutiren und geben eine manch

mal grosse Anzahl neuer Formen und Arten von sich; so kann 

man zum Beisp. die ganze Menge sarmatischer Cardien, Nassen 

und Mactren von den ursprünglichen untersarmatischen Cardium 
obsoletmn, protractum, plicatitm, 1Vassa duplicaia und Mactra 
Fabreana ableiten 2

). 

Gegen das Ende der sarrnatischen Zeit traten wiederum 

ungünstige Verhältnisse für eine reiche Entwickelung der Con

chylienfauna ein. Das sarmatische Meer wurde eingeengt, an 

einigen Stellen machte sich ein starker Zufluss des Süsswassers 

geltend; an anderen hfületen sich Gypslagunen, die marinen 

1 ) Hier ist die annähernde Liste dieser Formen: * Ostrea gingensis, * Modiola 
rolhynica, * marginata. navicula, * Lucina Dujardini, Cardiuin obsoletnin, plicatum, 
protractmn, Tapes gregaria, * Ervilia vodolica, 1~actra Fabreana var. deltoidea, 
Donax lucida, dentigera, * Psmnrnobia Labordei, Syndesmia reflexa, sarinatica. 
* Fragilia frngilis. ' Solen subfragilis, * Colmnbella scrivta, * s,;bulata, Trochus 
albomaculatus, * affi11is, angulatns, prosiliens, pictus, quadristriatus, sannio, subtur
riculoirles, podolicus, Romanovskii (?), carinula, cf Beyrichi, Nassa duplicata, 
Verneuli, Phasianella bessarabica, ** Pleurotoma Doderleini, * Qbtusangula, * Sot
teri, Cerithiwn mitrale, Peneckei, mediterranewn, rubiginosum, nodosovlicatum, dis
juncturn, lignitarnm, scabrnm, * JJfärex sublavatus, Bulla Lajonkaireana, truncata, 
"liohrensternia inflata, angulata, Hydrobia Frauenfeldi, * Neritodonta picta, * Na
tica helicina. Mit einen * sind marin-mediterrane Elemente bezeichnet. 

2) Die Phylogenie der sarmatischen Nassen wurde theilweise von Sin z o v 
Yerfolgt, für 21iactra und Cardiwn haben sich viele Materialien gesammelt. Für 
Trochiden ist noch die ganze Arbeit zu machen, man kann aber hoffen, dass 
die ganze grosse Anzahl sarmatischer Trochiden auf wenige Urformen sich 
znriickfiihren lassen wird. 
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Organismen rersch wanden grösstentheils, rnn Mollusken blieben 
nur Mactren, an einigen Stellen mit Süsswasserformen gemengt. 
Jedoch beweist das Wiederauftauchen einiger sarmatischen oder 
ihnen nahe verwandten Formen in den mäotischon Schichten, 
<lass irgendwo auch einige andere sarmatische Faunenelemente 
persistiren konnten. 

Jetzt bleibt uns noch eine Frage zu erörten: ist die sarma
tische Fauna spurlos verschwunden oder haben wir im Pliocän 
und in der Gegenwart irgendwelche UPberreste derselben·! 
De-Stefani behauptet, dass die sarmatische Fauna «sich bis 
in's Pliocän urnl sogar in die Gegenwart fortsetzt». Unserer 
Meinung nach ist diese Fortsetzung nur eine imaginäre. Ueber
sieht man die Listen der sarmatischen Mollusken, so wird man 
darunter nur sehr wenige noch jetzt lebende Arten finden 
(Mytilus niinimus? Circe minima? Corbula gibba? .Fragilia 
fragilis, Trochus varius?, Bulla truncata) und dabei ist noch 
das Vorkommen der meisten von diesen Formen sehr zweifel
haft. Fragilia fragilis und Bitlla trimcata gehören dabei zu 
den weit horizontal und vertikal verbreiteten Arten und konnten 
also in die Jetztwelt nicht aus dem sarmatischen Meere, son
dern direkt gelangen; Ebenso steht es mit anderen, nicht iden
tischen, sondern mit den den sarmatischen verwandten Formen. So 
ist nach de-Stefani Cer. ferrugineuin mit Cer. di.~jitnctum 
und Cer. sardoum Con t. mit Cer. nodosoplicatum verwandt 
und so weiter. Die erwähnten Cerithien sind aber nicht 
specifisch sarmatisch. Es ist wahr, dass, wenn wir die 
vergleichende Tabelle von de -S tefani 1) betrachten, uns die 
allgemeine Aehnlichkeit der Fauna der pliocänen Brackwasser
schichten Italiens und der sarmatischen Fauna auffällt. Jedoch 
ist diese Aehnlichkeit eine ausschliesslich generische, zwischen 

1) Les terrains tert. sup., p. 255. 
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den sarmatischen und pliocänen Arten besteht nur eine Ana

logie und keine direkte Verwandtschaft. Ebenso besitzt das 

Schwarze Meer, das vollkommene Analogen des sarmatischen 

Meeres in der Gegenwart, mit dem letzteren nur die erwähnten 

Ji'ragilia und Bulla gemeinsam. 

Wie os scheint ist keine der speciell sarmatischen Arten. 

die sich im sarmatischen Meere entwickelt haben, in die Gegen

wart übergegangen, so dass man mit Fontannes sagen kann t). 

dass in der Entwickelung der sarmatischen Fauna uns die Er

scheinung einer thatsächlichen Verarmung einer marinen Fauna 

infolge Isolation vorliegt. « Ein synthetischer Geist, sagt Fon

tan n es, wird bald in diesem prächtigen scheinbaren Bild ( der 

sarmatischen Fauna), wo die Varietät die Stelle der Species 

usurpirt, eine wirkliche Verarmung einer marinen Fauna erkennen, 

welche ihre Isolation von den grossen Schöpfungscentren und 

die Veränderungen des Mediums der Vernichtung verurtheilt 

haben». 

Über die Aequivalente der sarmatischen Stufe. 

Die Frage über die Aequivalente der sarmatischen Stufe 

gehört zu den schwierigsten Fragen. Es wird gewöhnlich ange

nommen, dass die unter den sarmatischen Schichten in Oester

reich-Ungarn, sowie in Galicien, Podolien und Volhynien lie

genden Schichten den höchsten Gliedern des marinen Miocäns 

jener Gegenden entsprechen, wo die typischen sarmatischon 

Schichten fohlen. Andere Autoren aber glauben, dass die sar

matischen Schichten den höchsten Horizonten des westeuropäi

schen Miocäns entsprechen. 

1) Les t.errains neogenes de la Houmanie, p. 17. 
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Der Gedanke, dass die sarmatische Stufe im l\fütelmeerge
biet durch normale marine Bildungen vertreten ist, welche im 
Ganzen das miocäne Gepräge tragend, doch etwas jünger sind, 
als das übrige Miocän, wurde zum ersten Mal von Th. Fuchs 
auspesprochen 1). Indem er die Versteinerungen und die Lage 
des Kalksteins von Trakones (Griechenland) betrachtet hat, kam er 
zu dem Schluss, dass der fragliche Kalkstein jünger sei, als 
unsere Leithakalke, dagegen älter als die ältesten bisher bekann
ten Pliocänablagerungen und sich nur mit jenen marinen Ter
tiär-Ablagerungen verglichen lasse, welche bei Bollene im Lie
genden der Congerienschichten auftreten und nach dem von 
Mayer gegebenen Verzeichnisse eine ebenso ungewöhnliche 
Mengung von miocänen und pliocänen Charakteren aufweisen, 
wie diese. Möglicherweise wären diese Ablagerungen als die 
rein marinen Vertreter der sarmatischen Stufe zu betrachten. 

Im Jahre 1873 2) parallelisirte Th. Fuchs die sarmatische 
Stufe mit dem « Miopliocän » von St. Ferreol, mit dem « sarmatisd1en 
Kalkstein» von Syracus und dem Kalkstein von Trakonaes. 
Die erste Parallele wurde bald aufgehoben, weil es sich erwies, 
dass die sog. «miopliocäne» Schichten von St. Ferreol in der 
That dem Unterpliocän angehören und nicht unter, sondern 
über den Congerienschiehten liegen a). 

Später 4 ) verglich Th. Fuchs den Kalkstein von Rosignano 
(Toscana) mit den sarmatischen Schichten. Zuerst erklärte er 
diesen Kalkstein für einen echten Leythakalk resp. für den 
typischen marinen Miocän. Dann aber neigte er sich der Ansicht 

1) Studien über die jüngeren Tertiärbildungen Griechenlands. Denkschriften 
der Kais. Akad. der Wissensch. Wien. Math, naturw. CI. I Abth. LXX!II. 187G. 

2) Sitzungsber, der Kais. Akad. d. Wiss. Math. naturw. Cl. 7. Abth. 1873. 
3) F. Fontaunes. Note sur la positiou stratigraphique des couches a Con

geries de Bolleue et des marues a liguites a Hauterive. 
4) Sitzungsberichte d. Kais. Akad. d. Wiss. Math. naturw. Cl. I. Abth. 1878 j. 

p. 744. <Studien über die Gliederung der jüngeren Tertiärbildungen Italiens,. 
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zu, «dass wir in ihnen (d. h. in den Kalken von Rosingano) 

ein neues bisher unbekanntes Glied der tertiären Schichtenserie 

vor uns haben, welches in wirklicher und reeller Weise den 

U ebergang von Miocän zum Pliocän vermittelt und vielleicht 

am richtigsten als ein marines Aequivalent der sarmatischen 

Stufe betrachtet werde». Die Hauptstütze dieser Ansicht war 

das Vorhandensein einiger pliocänen Arten (Cardium tubercu
losum, Pecten varius), der allgemeine Habitus der Fauna und 

das Vorkommen der riffbildenden Korallen (miocäner Charakter). 

In demselben Jahre (1878) rechnete schon Capellini 

sehr verschiedene Bildungen im Livorneser Gebiet zur sarma

tischen Stufe, so zum Beisp. die Mergel von Scaforno mit 

Cerithium pictum, die Schichten der Pinete di Paltratico und 

die von Popogna mit Nassa semistriata, Cerithium pictitm, 
Lucina dentata, 7-'apes gragaria etc., die Schichten mit Mela
nopsis Bartolini im Thale della Sterza di Laiatico und endlich 

die Diatomeenschiefer von Gabbro mit zahlreichen Fisch-,lnsecten

und Pflanzenresten, sowie die Mergel mit Bivalven an ihrer 

Basis. Dass der sehr beständige Horizont der italienischen Tripel 

der sarmatischen Stufe zu vergleichen wäre, hat schon ein Jahr 

vorher Stöhr bemerkt 1). 

Dieselben Schichten finden sich auch in der U ebersichts

tabelle in Capellini's Werk: «Gli strati a congerie o la for

mazione gessoso-solfifera» 2) als sarmatische Aequivalente. 

Im Jahre 1880 gab de-Stefani 3) eine historische Uebersicht 

der Ansichten über das Vorkommen der sarmatischen Ablage

rungen in Italien. Er verhält sich sehr kritisch gegen die 

Argumente von Fuchs für das sarmatische Alter des Rosignano

kalkes. Indem er verschiedene Ansichten (von Capellini, Bos-

1) Sulla posizione del tufo e dei tripoli. Bol. del R. Com. geol. d"Italia 1870. 
2) Atti delle R. Ace. dei Lincei. 1880. 
3) Montagnola Senese. Boll. R. Com. geol. Vol. X et XI. 

3!II. HMil. MHH. OBIII., T. XXXIX. 29 
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niaski und. Stöhr) von dem Alter der Tripel und der Schichten, 
welche die letzteren von der Gypsformation trennen erwähnt, 
kommt er zu dem Schlusse, dass «cioe sarebbe prematuro rite
nere per ora ben conosciuti in Italia i terreni equiralenti al 
piano sarmatico "dell' Austria-U ngheria ». 

Zu gleicher Zeit und sogar etwas früher zeigte S. de 
Bosniaski 1), dass die Tripel, welche Uapellini für sarmatisch 
erklärte, der zweiten mediterranen Stufe des Wiener Beckens 
entsprechen. Darauf deuten nämlich ihre mikropalaeontologischen 
Reste, sowie die darin vorkommenden Fische hin. 

In einer anderen Schrift 2) behauptet schon Bosniaski, 
dass nicht nur die Tripel, sondern alle marinen Schichten, 
welche den Horizont der Tripel von der Gypsformation trennen 
(Sandsteine mit Tapes depressa von Gabbro, Kalkstein mit 
Porites und Pecten aduncus, Kalk von Rosignano) dem Torto
nien angehören. Als Aequivalente der sarmatischen Stufe betrach
tet Bosniaski die tieferen Horizonte der Gypsformation. 
Ihm folgten in dieser ParalleSirung E. F. Süss 3) und dann ich 4

). 

Ebenso stellt Deperet 5) die sarmatische Stufe als eine beson
dere Stufe zwischen dem Tortonien und dem «Pontique» dar. 
Die marinen Aequivalente seien nach Deperet in Westeuropa 
unbekannt. Umgekehrt betrachtet de Stefani die sarmatische 
Stufe nur als eine etwas brackische Facies der oberen Horizonte 
des Mittelmiocäns (Tortonien, Helvetien uml Langhien sind für 

1 ) Cenni sopra l' ordinamento cronologico degli strati superiori terziari nei 
monti livornesi. Soc. Toscana. Rendiconti. 6 luglio 1897. 

2) La formazione gessoso-solfifera e il secondo piano mediterrane6 in Italia. 
Ibidem. 1880. 

3) Das Antlitz der Erde, I Th. p. 423. 
4) Die Schichten von Kamyschburun und der Kalkstein von Kertsch in der 

Krim. Jahrb. d. k. k. geol. R. A. 1886, p. 137. 
5) Sur la classification et le parallelisme du systeme miocene. Bull. Soc. Geol. 

de France (3,l XXI, p. 265. 
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ihn nur verschiedene Facies des Mittelmiocäns). Dieselbe Ansicht 

äussert auch Prof. Renevier 1) Er sagt: «M. M. de Lappa

rent et Munier-Chalmas placent en dessous du Pontien un 

Btage sarmatique . .Je ne I'ai point admis, par Ja raison que !es 

couches a Cer. pictum, sur lesquelles il est base, paraissent 

de n'etre qu'un facies estuarial de Ja partie superieure du 

Tortonien ». 

Aus dieser Uebersicht sieht man genügend, dass, obwohl 

<lie Aequivalente der sarmatischen Stufe in ziemlich engen Gren

zen gesucht werden (oberes Tortonien, unteres sog. Messinien), 

-dieselben jedoch bisjetzt nicht ermittelt werden konnten. Für 

,diejenigen, die die Aequivalente der sarmatischen Schichten in 

den obersten Horizonten des italienischen Miocän suchen, bleibt 

der Nachweis zu liefern, dass ein Theil der italienischen mio-
• 

cänen Schichten jünger ist, ais die sog. 2-te Mediterranstufo 

:und zwar auf palaeontologischem Wege. Das hat aber bisjetzt 

Niemand nrsucht, sogar findet man gewöhnlich den Badener 

·rege! als Typus des Tortonien. Selbst die Eintheilung des obe

ren marinen Miocäns in drei, resp. zwei Stufen ist nicht für 

Alle eine festgestellte Thatsache. So zum Beisp. behauptet de 

Stefani 2), dass es palaeontologisch unmöglich sei, die drei 

.erwähnten Etagen zu unterscheiden (wenn man gleiche Facics 

vergleicht). Bittner u11d Tietze sind derselben Meinung. 

Auch für das Liegende der sarmatischen Stufe entstehen 

manche Schwierigkeiten. Eine «pontische Stufe» in der scharfen 

Begrenzung, wie man dieselbe bei Rene vier, Lapparen t und 

Munier-Chalmas findet, kann nicht bestehen: was man in 

Südfrankreich und theilweise in Italien als pontisch bezrichnet, 

ist jünger als die «pontische Stufe» Oesterreich-Ungarns, wäh-

1) Les terrains tertiaires superieures du bassin de la Mediterranee. 
2) Chronographe geologique. 

29* 
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rend die im «pontischen» Facies entwickelten Schichten des. 

pontocaspischen Gebietes sogar mehreren Stufen angehören 1). 

Die marine Fauna der sarmatischen Stufe liefert äusserst 

wenig Anhaltspunkte für die Altersfrage. Wir haben früher 

oben gesehen, dass hauptsächlich in tieferen Horizonten der 

sarmatischen Schichten einige mit dem marinen Miocän gemein

same Arten vorkommen. An und für sich kann solches Vor

kommen nicht gegen das jüngere Alter der sarmatischen Schich

ten sprechen, viele miocäne Arten bestehen auch bisjetzt und 

in der That sehen wir, dass die in den sarmatischen Schichten 

vorkommende Fragilia fragilis auch bisjetzt versistirt. Eine 

gewisse Bedeutung in dieser Richtung muss nach R. Hörnes 

Pleurotoma Sotteri Micht. haben, die in Italien nur in den als 

tortonisch bezeichneten Schichten auftritt. 

Vom Standpunkte der Säugethierfauna schliesst sich die sar

matische Stufe an die vorgehende. Nach Deperet enthält die 

sarmatische Stufe meistens nur solche Formen, welche auch in 

der zweiten Mediterranstufe vorkommen, nur eine kleine 

Tragoceride (wahrscheinlich Protragocerus) erinnert an die 

« pontische Stufe». Da eigentlich dieselbe Säugethierfauna schon in: 

den Ablagerungen der ersten Mediterranstufe anfängt, so kann 

also dieser Umstand nicht viel zur Klarstellung des Alters 

der sarmatischen Stufe beitragen. Vielleicht der richtigste Weg 

in dieser Richtung wäre die · Untersuchung der sarmatischen 

Süsswasser- und Landmollusken gewesen. Leider ist hier nur 

wenig gethan. Nur R. H örn es glaubt, dass die von ihm 

untersuchten Varietäten von Melanopsis aus Zemendorf grosse, 

Dienste «zur Lösung der Frage nach den chronologischen Be

ziehungen zwischen den obermiocänen Binnenablagerungen-Oester-

1) Vergleiche meine •Dreissensidae Eurasiens>. Später werde ich diesen Gegen

stand in einem der weiter folgenden Artikel eingehend behandeln. 
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reicl1-Ungarns und den entsprechenden Bildungen Italiens» lei
sten können. 

Nach R. Hörnes 1) stellt Melanopsis impressa Krauss 

eine ganze Reihe Varietäten dar, welche eine ganz bestimmte 

stratigraphische Stellung einnehmen, und zwar: 

J.11el. impressa rnr. monregalensis Sacco. Helvetien Italiens 
» » » Bonellii Sism. und 
» )) » carinatissima Sacco erscheinen im Tor

tonien St. Agata's. 

Beillr letzteren dauern auch in den unteren Congerienschich

ten Oesterreich's fort. Hier entwickelt sich aus var. Bonellii
Me1. Martiniana und aus var. carinatissima-Mel. Vindobo-
nensis. 

Im Zemendorfer Horizont kommt sowohl var. Bonellii, als 
auch var. carinatissima vor, ausserdem findet man Uebergänge 

von var. monregalensis zur var. Bonellii. Die typische var. 

monregalensis kommt hier nicht Yor. 

Deshalb ist es für R. Hörnes natürlich die Zemendorfer 

Schichten mit den obertortonischen Schichten Italiens zu ver

gleichen und folgende Parallele zu ziehen: 

Pontische Stufe= )iessinien 

Sarmatische Stufe = obere Abtheilung des Tor
tonien. 

Melanopsis impressa wird auch von Ivan o v und Si n z o v 

angeführt. Ivan o v 2) führt dieselbe aus den tiefsten Horizonten 

der sarmatischen Schichten des von ihm untersuchten Profils 

zwischen Mohilev und Gura-Bakului an. 

1 ) Sarmatische Conchylien aus dem Oedenburger Comitate. .Jahrb. d. k. k. 
geol. R. A. 1897. 

2 ) K istorii sarmatskago rnorja, p. 1. 
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Ueberhaupt sind die sarmatischen Schichten arm an Süss

wasser- und Landconchylien. Ausgedehnte Süsswasserablagerun

gen der sarrnatischen Zeit in dem Verbreitungsbezirke der sarmati

schen Stufe sind unbekannt. Hie und da kommen die Schalen der 

fluviatilen und continentalen Mollusken angeschwemmt in ver

schiedenen Horizonten der sarmatischen Stufe vor. Ed. Süss 1} 

führt aus sarmatischen Schichten Oesterreichs (wahrscheinlich 

aus unteren Horizonten): Helix Turonensis, Lymnaea Zelli M. 

H ö rn., Planorbis vermicul aris St o 1. an. Die erste kommt in 

den tieferen mioeänen Ablagerungen vor, die beiden übrigen 

sind speciell sarmatische Formen. 

Herr Laskarev beschreibt an der Basis der sarmatischen 

Schichten des Kremenecer Distriktes (Volhynien) Schichten mit 

Planorbis connivens, Lyrnnaea laevigata Eich w. etc., lässt aber 

unentschieden ob diese Süsswasserbildungen den tieferen sarma

tischen Horizonten entsprechen, oder schon im Niveau der 

Buglowkaschichten liegen„ Bei Kischinev findet man nach Sin

zo v: Helix involutaeforrnis und Cyclostomus subpictus. 

Eine grössere Anzahl der Land- und Süsswassermollusken 

findet man in den oberen Horizonten der Stufe in Bessarabien,. 

in der Moldau und im Cherson'schen. Bei Lopuschna hat man 

einige neue Arten gefunden, welche also für die Altersbestim

mung keine Bedeutung haben (Anodonta itnioides etc. Siehe 

den II-ten Theil, p. 120). Neben ihnen kommt aber noch Pla

norbis cornu Brong. vor, eine Art, welche schon im Oligocän 

vorkommt. In dem Verzeichniss in den «Geologischen und 

palaeontologischen Beobachtungen» figurirt dieselbe Art als 

Planorbis cornu var. Mantelli, nach Fontannes eine der ver

breitetsten Arten des oberen Miocäns des centralen und südlichen 

1) Untersuchungen über den Charakter der österreichischen Tertiärablage

rungen. Ueber die Bedeutung der sog. «brackischen Stufe oder der Cerithien

schichten>, p. 9. 



- 455-

Europas. Dann finden wir eine Radmanester Art, Micromelania 

laevis und eine Valvata, welche auch im pontischen blauen 

Thon zu Hause ist. Die früher als Neritina crenulata Klein 

bezeichnete Art wurde später von Sinzov als neu anerkannt 

(N. bessarabica). Die von Sa b ba aus Raducaneni beschriebene 

N. Constantiae scheint mit N. bessarabica identisch zu sein, ebenso 

kommen dort: Mel. Sinzovi und andere Arten von Lopuschna vor. 

In der oberen Ahtheilung der sarmatischen Schichten des 

Cherson'schen Gouv. finden sich folgende Land- und Süsswas

ser conchylien: 

Unio sub-Hörnesi Sinz. 

» Partschi Pen. 

» cf. atavus Partsch. (fide 

Sinzov = Limnium mol
davicil'm Sab ba). 

Planorbis Thiollierei Michaud. 

Vivipara novorossica Si n z. 

Helix cf. Duboisii Bai 1 y. 

» cf. Bestii Baily. 

» pseudoligata Sinz. 

Von diesen Arten haben für uns eine Bedeutung: Unio 

Partschi Pen., eine den unteren Paludinenschichten Slavoniens 

oigenthümliche Art, dann Planorbis Thiollierei. Diese letzte 

Form ist den Sanden mit Unio flabellatus und den Schichten 

mit Nassa Michaudi des Rhonebeckens eigenthümlich, welche 

Fontannes als Tortonien bezeichnet. 

In den höher liegenden mäotischen Schichten kommen nach 

Sinzov noch zwei andere Planorbis aus demselben Complex 

des rhodanischen Beckens vor: Pl. Mariae und geniculatus, 

was an gewisse Verhältnisse zwischen den oberen sarrnatischen 

und mäotischen Schichten einerseits und den verschiedenartigen 
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brackischen und continentalen Ablagerungen des Rhonebeckens 
schliessen lässt, welche hier über dem marinen Miocän folgen. 
Nach Fontannes und Dep6ret 1) folgen hier auf die marinen 
Schichten mit Oardita Jouanneti, Ancillaria glandiformis etc.: 
auf dem Plateau von Cucuron zuerst Kalke und Mergel mit 
Helix Ohristoli, dann Conglomerate und Lehme mit Hipparion 
und anderen Säugethieren; im Visaner Becken Sande und Mer
gel mii Hipparion; im Bassin von Crest Sande mit Unio fla
bellatus; in den Dep. von Isere und Bas-Dauphine zuerst 
Schichten mit N assa Michaudi, dann Sande und Mergel mit 
Helix delphinensis und zuletzt weisse Mergel von Croix Rousse. 
In diesen letzteren und den Lehmen \'On Cucuron (Mont Lebe
ron) befinden sich Reste der Pikermifauna (Hipparion gracile, 
Hyaena eximia, Ictitherium hipparionum, Dinotherium gigan
teu,m, Helladotherium, Tragocerus amaltheus etc.). Es ist 
merkwürdig, dass gerade in den höchsten Lagen der sarma
tischen Schichten nach Sinzov Ueberreste derselben (Pikermi-) 
fauna vorkommen sollen. Prof. Sin zov beschreibt nämlich 2) aus 
Grossulovo folgende Säugethierreste: Ictitherium robustum 
Nord m., hipparionum Gaud., Hyaena eximia Roth. et vVagn., 
Rhinoceros pachygnathus Wagn., Hipparion gracile Kaup., Sus 
erymanthius Roth et Wagn., Gazella brevicornis. Diese Reste 
kommen nach Sinzov «in den Kalksteindepositen von Grossu
lowo, die zu diesem Schichtencomplexe (d. h. zu den oberen 
sarmatischen Horizonten mit Mactra caspia und den Süsswas
sermollusken) gehören», vor. Diese Entdeckung hat so viel 
Ueberraschendes an sich, dass wir derselben etwas mehr Auf
merksamkeit widmen wollen. 

1) Fontannes. Etudes stratigraphiques et paleontologiques pour servrr a 
l'histoire de la periode tertiaire dans le bassin du Rhone, I-X. 1875 bis 1892. 
Deperet. Classification el parallelisme du systeme miocime. 

") Sinz o v. Geologische und Palaeontologische Beobachtungen in Südrussland. 
Zap. Nov. Univ. 1900. 
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Wenn die Reste der Pikermifauna in der That in den 

höchsten Lagen der sarmatischen Schichten vorkommen, dann 

ist das Alter der Pikermiablagerungen obersarmatisch, dann 

gehören auch die Lehme des Mont Leberon, die Mergel von 

Croix Rousse etc. diesem obersarmatischen Horizonte an. Es 

wird aber auch allgemein angenommen, dass die Fauna des 

Belvedereschotters, welcher im Wiener Becken die unteren 

Congerienschichten bedeckt, der Pikermifauna entspricht. In die

sem Falle muss man entweder anerkennen, dass der Belvedere

schotter, sowie die unterliegenden unteren Congerienschichten 

des Wiener Beckeos, resp. die ihnen entsprechenden ungarischen 

und croatischen Ablagerungen den obersarmatischen Schichten 

Russlands entsprechen, oder wir müssen, ,vie es Prof. Sinzov 

thut, « die Ansicht aufgeben, dass sie ( d. h. die Fauna von 

Pikerrni, Cucuron und Baltavar) mit der zweiten Säugothierfauna 

des Wiener Beclrnns übereinstimmt». In der That fehlen im Bel

vedereschotter solche Formen, wie Gazella, lfyaena eximia 
etc. An Stelle des Rh. pachygnahus kommt Rh. Schleiermacheri, 
an der des Sus erymanthius-Sus palaeochoerus Kaup. vor, 

jedoch findet man hier: Mastodon longirostris, Dinotherium 
giganteum, Rhinoceros Schleiermacheri, welche auch für die 

Fauna von Mont Leberon und Croix-Rousse bezeichnend sind 

und dort zusammen mit charakteristischen Pikermiarten auftreten. 

Es liegt also kein besonderer Grund vor, die «zweite Säuge

thierfauna» ues Wiener Beckens von der Fauna von Pikermi, 

Cucuron etc. zu trennen. Wir sehen also grosse Schwierigkeiten 

vor uns, welche hauptsächlich durch die Unvollständigkeit unse

rer Kenntnisse hervorgerufen werden. So ist zum Beisp. nichts 

Näheres von der Art und Weise des Auftretens der Pikermi

formen bei Grossulovo bekannt. Prof. Sinzov theilt uns darüber 

sehr wenig mit. Er behauptet nur, dass die Kalke von Gros

sulovo dem oberen Complexe der sarmatischen Schichten ange-
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hören. Palaeontologische und stratigraphische Belege dazu feh

len. In seinem Werke: «Geologiceskoje izsledovanije Bessarabiji» 
1882, p. 25 bemerkt er: «In der Nähe von Grossulovo (Michai
lovka) wird an beiden Seiten ein mergeliger Kalkstein gebro
chen, welcher fast ganz aus Mactren besteht. Ihn überlagern: 

gelblich grauer Sand mit denselben Mactren und Thone.» Da 
die Knochen aus Grossulovo Prof. Sinzov zugestellt wurden, so 

bleibt noch unbewiesen, ob sie wirklich in dem Kalkstein in 

situ vorkommen. 
Solange man die Sache noch nicht in allen ihren Einzelheiten 

erforscht hat, können wir nur vermuthen, dass die verschiedenen 
Faunen, welche das Hipparion gracile begleiten, eine ziemlich 
lange geologische Epoche umfassen, und dass während der Epoche 

auch eine Wanderung verschiedener Formen möglich war, so 
dass das Erscheinen zum Beisp. der Antilopen und anderer 

Steppenthiere mit der Entwickelung der continentalen Ver

hältnisse Schritt hielt, welche nach dem Ende der marinen 
Miocänperiode statt hatte. Echte Pikermiformen könnten deshalb 
vielleicht etwas später in West- als in Osteuropa erscheinen. 

Nach Deperet (1. c.) enthalten die marinen Ablagerungen 
des Helvetien und Tortonien resp. die ihnen entsprechenden 

nichtmarinen Bildungen das Mastodon angustidens und die es 
begleitenden Arten (Faune de Grive St. Alban). Das Mastodon 
longirostris und Hipparion gracile erscheinen in den über den 
marinen miocänen Schichten liegenden Schichten mit N assa 
Michaudi und continentalen Mollusken. 

Diese Schichten werden von Deperet folgender Weise clas
sificirt (Siehe p. 45 9 ). 

In den zwei unteren Abtheilungen kommt Hippcirion gracile 
vor. Deperet unterscheidet drei aufeinander folgende Phasen der 

Säugethierfauna in diesem Complexe. Die erste Phase entspricht 

den tieferen Horizonten (in den Schichten mit Helix Christoli 
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II 
1 

Vallee inferieure de Rhone. 
1 

Vallee moyenne du Rhone. 
1 
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Superieur. 
Couches a Congeries de 

Bollene, Theziers. 

'"' ;j 
Cailloutis des Hauts -~ Limons it Hipparion et '"' Plateaux. •l) 

;:,., Moyen. conglomerats impressionnes ;j -
"' Marnes de la Croix 
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~ Calcaire de Cucuron a Sables it Helix delphinensis. 
1 Införieur. -

1 

Helix Christoli et Mela- Sables a Nassa lYlichaudi 
nopsis Narzolina. et Hipparion. 

1 

und in denen mit Nassa Michaudi). Hier kommen Hipparion 

gracile, Dinotherium und Gastor Jägeri vor. Die zweite Phase 

entspricht den Helixschichten von Visan (Vaucluse), von Mont

mirail und Montvendre, den Ligniten von Soblay und den Mer

geln von Saint-Jean-de-Bournay. Hier findet man Hipparion 

gracile, Dinotherium giganteum, Sus may"or, Mastodon longi

rostris, tu,ricensis, Protragocerus Chantrei, Dicrocerus elegans. 

Endlich die dritte Phase entspricht den Lehmen von Cucuron 

und den Mergeln von Croix-Rousse bei Lyon, welche neben 

Hipparion gracile, Dinotherium giganteum und Mastodon lon

girostris auch echte Pikermiarten enthalten (Hyaena eximia, 

Ictitherium hipparionum, Helladotherium, Tragoceros amaltheus, 

Gazella deperdita etc.). 

Nach Deperet entspricht die mittlere Phase den Conge

rienschichten von Wien und die dritte dem Belvedereschotter. 

Betrachten wir jetzt das Vorkommen einzelner Formen die

ser Fauna mit Mastodon longirostris und Hipparion gracile 

in Russland. 

In den (mittleren) sarmatischen Schichten von Kischinev findet 
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man nach Sinzov Hipparion gracile und Ictitherium hipva
rionum (und robustum). In den oberen sarmatischen Schichten 
von Grossuloro-die obenerwähnte Pikermifauna, in einem Mactra
kalk 1) in der Nähe von Kriwoj Rog - Hipparion gracile, im 
Mactrakalk von Tschernovo - Bhinoceros cf. pachygnathus. 

Bei Kalfa wurde in «einem griinlichgrauen Thon, welcher 
über den Kalkdeposiien mit Mactra podolica, Cardium Fittoni» 

· liegt, .Mastodon Pentelici gefunden. Dieser Thon muss entweder 
obersarmatisch oder mäotisch sein. 

In den Sandablagerungen von Pitschugino wurden JJfastodon 
tapiroides und Rhinoceros Schleiermacheri gefunden. Diese Sande 
liegen unter dem pontischen Sand. Prof. Sinzov hält die Sande 
von Pitschugino für ein Aequivalent der Schichten von Grossu
lovo (Kalken). Der Lage nach können aber die ersten auch 
den mäotischen Schichten angehörell oder, nach dem Vorkom
men von .J..W(:tstodon tapiroides noch älter sein. 

Die mäotische Stufe selbst ist ziemlich arm an Säugethier
resten. Die bekannten Reste des Mastodon Borsoni rnn Niko
lajev wurden eben in den mäotischen Schichten aufgefunden. 
Bei Odessa (Villa Tomasini) in den grünlichen Sanden der rnäo
tischen Schichten wurde ein Stosszahn ausgegraben, welchen 
Prof. Sinzo,, auch dem M. Borsoni zuschreibt. Auch vielleicht 
bei Schirokaja kommen Reste von M. JJorsoni vor. 

In den pontischen Schichten sensu strictu wurden folgende 
Säugethiere gefunden: Rhinoceros cf. pachygnathus vV a g n., 
Hipparion gracile, Mastodon Borsoni, Dinotherium giganteum. 

Ausserdern kommen die Repräsentanten derselben Fauna in 
der sog. Bai ta-stufe vor, deren stratigraphische Stellung bis
jetzt noch nicht ganz genau festgestellt ist. Der Urheber dieser 
«Stufe», Barbot-de-Marny stellte dieselbe über dem Odessaer 

1) '\Yahrscheinlich mit M. caspia und bulgarica. 
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Kalke, Sinzov erklärte dieselbe zuerst für eine Facies des pon
tischen Odessaer Kalkes, unlängst aber hat er sich in dem Sinne 
geäussert, dass die «baltischen» Ablagerungen theilweise dem 
alten Pliocän (d. h. der pontischen Stufe), theilweise den jün
geren Ablagerungen (jenen von Reni und den Kujalnikschichten) 
entsprechen. H. Sokolov betrachtet die baltische Stufe als eine 
(theilweise fluviatile, theilweise littorale) Facies der ganzen neo
genen Serie des Cherson'schen Gouvernements (sarmatische, 
rnäotische und pontische Stufe). Prof. Sinzov, indem er die 
Ansichten Sokolov's referirt, lässt zu, dass die baltische Stufe 
theilweise der mäotischen Stufe entsprechen kann, kann aber 
nicht zugeben, dass in der baltischen Stufe auch Aequivalente 
der sarmatischen Stufe vorhanden sind. 

Von Säugethierresten findet man hier nach M. Pavlov und 
Sinzov folgende Formen: Dinotherium giganteum Kaup., Hip
parion gracile Kaup., Rhinoceros meg(trhinus Cris., Schleier
macheri Kau p., .. Z11.astodon ohioticus Cu v. arvernensis Cr o i s et 
Job., Borsoni Hays., turicensis Sch in tz., Capreolus citsanus 
Crois. et Job., CerVl,tS Perrieri Crois et Job. Hier kommen 
also echt pliocäne Formen (M. avernensis) zusammen mit den 
Repräsentanten der Fauna mit Mastodon longirostris vor. 

Man sieht also, dass vom Standpunkte der Säugethierfauna 
dem oberen Complex des Rhone-Beckens (Schichten mit Helix 
Christoli etc.) in Südrussland eine ganze Serie der Ablagerun
gen entspricht und zwar: die obersannatischen Schichten, die 
mäotische Stufe und die pontische Stufe. Der schwierige Punkt 
besteht aber darin, dass in Russland, wenn die Säugethierreste 
von Grossulovo in der That in den obersarmatischen Schichten 
sich finden, die echte Pikermifauna in den obersarmatischen 
Schichten vorkommt, während im Rhonebecken dieselbe in den 
höchsten Horizonten des sog. Miocene superieur auftritt. Man 
könnte dies .entweder so deuten, dass die Pikermifauna älter 
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ist, als die Fauna der Congerienschicbten des Wienerbeckens 
und des Belvederschotters. In diesem Falle würden wir folgende 
Parallele erhalten: 

- -

1 1 

-- ···----·· 

II Rhonebecken. Wiener Becken. Südrussland. 
1 

Belvedere-sc hotter. 1 
Pontische Stufe. 

,1:last. longirostris IJin. 1 . Ode~saer Ka.ll~ etc. 
giganteum, Rh. Schleierma- Hipparion qraci_le, Ma~to-

cheri, Hipp. gracile. don Bors?m, Dinothermm 
j giganteum. j 

i i ------------···---- --~ 

1 

---1 
1 

(Untere) Congerien- Mäotische Stufe. 
1 schichten. 

Mastodon Borsoni. 
1 

.Mastodon longirostris. 
----------------------- ·-· 

Luberon. Croix-Housse. Obersarmatische Sch. 
lctitherium, Hyaena eximia,

1 

Saint-J ean-de-Bornay SAH MA TISCHE Rhinoceros pachygnathus, 
Soblay. Helixsch. von Hipparion gracile, 

Visan. Sus erymanthius etc. 

Sch. mit Helix Christoli. STUFE. Mit telsarma tische 

Sch. mit Nassa Sch. 
1 Michandi. lctitherium 1md Hipp. 

gracile hei Kischinev. 
i 
1 

In den unteren Horizonten. 
i 
1 

Schichten mit Cardita :Mastodon angustidens, Untersarmatische 1 

Jo1wnneti. (?) Schichten. II Dinoth. giganteurn, Anchi-

11 1 

theriwn aurelianense. 

In diesem Falle soll der Cornplex VI von Deperet nie h t 
pontisch, wie Deperet glaubt (!. c. p. 233), sondern ober
sarmatisch sein. 

1) Uber neogene Säugethierreste Südrusslands siehe: Sinzov. Geologische 
und palaeontologische Beobachtungen in Südrussland. 1900. Sapiski Novoross. 
Universiteta.--M. Pa v lo v. Nouveaux Mammiferes tertiaires trouves en Russie. Bull. 
<le laSoc. Imp. des Naturalistes de Moscou 1896. N. 2.-0 russkich mastodontach. 
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Wollen wir aber die Parallele von Deperet beibehalten(!. c. 

p. 211 ), dann erhalten wir folgende Tabelle: 

1 

-

1 

--

1 Rhonebecken. 
1 

Wiener Becken. Südrussland. 
1 

1 

Lu b eron, Croix-Rous s e Belvedere schotter. Pontische Stufe. 
(echte Pikermiformen). 

1 

Saint-Jean-de-Bournay, Untere Congeriensch 

1 

Soblay, Helixsch. von Mäotische Stufe. 
Visan. schichten. 

1 

---1 

Obersarmatische 
'Sande mit Nassa JJ[ichaudi Schichten von Gros-

Kalksteine mit Helix *) 
sulovo ( echte Pikermi-

fauna). 
Christoli. Mittelsarma tische 

Schichten. 

1 

1 

---

'? Mastodon angustidens etc. TJ ntersarma tischc ! 

11 V. 
Schichten mit Cardita in den untersarrnatischen 11 

Jouanneti. Schichten. Schichten. 
11 -

Es muss den zukünftigen Untersuchungen überlassen wer

den, welche von diesen Parallelen die richtige ist. Jedenfalls 

zeigen die vorgehenden Betrachtungen, dass zwischen den ober

sarmatischen Ablagerungen und dem Complexe VI von Deperet 

Ibid.1894. N. 2.-Les mastodontes de la Russie et leurs rapports avec les masto
dontes des autres pays. Mem. de l'Acad. Im p. des Sc. de St. Petersbourg. (8). 

Volume I. N. 3. - Sinzov. Samjetka ob ostatkach dinoterija. Sapiski Kovoros
sijskago obsc. Est. T. XXII. Lief. 1. 1897. N. Sokolov. Geol. izsledov. w. Jekaterin. 

gub. Bull. du Com. geol. 1884. N. 0. 6. 17:sl. v. ~- 0. casti 47-ago lista. 
1892. M. 0. 5. - Protocolle der Sitz. d. Naturf. Ges. in St. Pet. 11 Nov. 1895. 

P. Venj ukov. Nignepliocenornja fauna mlekopitajuscich bessarabskich pes
kov. Verhandl. der Mineral. Ges. XXXIX, Lief. 1, 1901. 

*) Ob die oberen und mittleren sarmatischen Schichten bei Wien vorkom
men, ist zweifelhaft. 
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irgendwelches nahes Verhältniss existirt. Die Schichten mit 
Helix Christoli und die Sande mit Nassa Mickaudi sind sehr 
wahrscheinliche Aequivalente der obersarmatischen Schichten 1 ). 

Es kann aber nicht die ganze sarmatische Stufe mit diesen 
Ablagerungen verglichen werden. Das Vorkommen von Masto
don angustidens und anderen Formen, welche auch den tieferen 
Mediterranschichten eigen sind, würde dieser Annahme wider
sprechen. 

Dass jedenfalls die sarmatische Stufe an der Grenze zwi
schen zwei verschiedenen Säugethierfaunen steht, wird nicht nur 
daraus ersichtlich, dass in den unteren Horizonten derselben 
111.astodon angustidens und andere Formen vorkommen, während 
oben Hipparion graci7e und denselben begleitende Arten erschei
nen, sondern aus einem Funde bei Kertsch, welchen ich gleich 
zu besprechen komme. 

Schon im Jahre 187 2 hat der Direktor des Archeologi
schen Museums Herr Gross am Südabhange des Mithridates
berges Reste von Mastodon ausgegraben. Im Jahre 1899 
erwarb ich diese Reste von seiner Wittwe. Frau Gross führte 
mich selbst an die Stelle, wo der Fund gemacht wurde. Ihre 
Angaben wurden auch von einem Arbeiter, welcher bei den 
Ausgrabungen beschäftigt war, vollkommen bestätigt. Aus die-

1
) Seitdem diese Zeilen dem Herrn Secretär der Mineralogischen Gesell

schaft abgesandt waren, erhielt ich jenes Heft des .Jahrbuches der K. K. geol
R. A. (1901. Heft 1), welche die Abhandlung von Vacek <Ueber Säugethier
reste von Eichkogel bei Mödling> enthält. Hier wird über das merkwürdige 
Vorkommniss der Pikermifauna (Mastodon Pentelici, Aceratherium Goldfussi, 
Hystrix primigenia, Helladotherium) an der Grenze der unteren Congerienschich. 
ten und der sarmatischen Stufe am Eichkogel bei Wien mitgetheilt. Hier tritt 
also die Pikermifauna in demselben Niveau wie bei Grossulovo, so dass wir die 
Bestätigung der ersten Parallele vor uns haben. Ansserdem kann ich nicht ohne 
Erwähnung lassen, dass diese Entdeckung in vollständigster Ueberstimmung mit 
meiner Classification der sogenannten •pontischen> Ablagerungen steht und kann 
auch zur Klarstellung mancher anderer Fragen dienen, was ich in den nächsten 
Lieferungen dieser Schrift zu machen gedenke. 
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sen Angaben (Frau Gross führte die Ausgrabungen zusammen 
mit ihrem Gemahl aus), sowie aus dem Erhaltungscharakter 

der Reste, überzeugte ich mich ganz vollständig davon, dass 
diese interessanten Mastodon-reste aus den lichten Schieferthonen 

(Abtheilung c) der sarmatischen Schichten, also aus dem obe
ren Horizonte derselben stammen. Auch kann man vermuthen. 
dass es gerade in der Nähe der grössten Schicht des exploitirten 
Cementmergels war, wo man auch zahlreiche Ueberreste der 
Cetaceen findet. 

Die von mir erworbenen Reste bestehen aus mehreren Mo

laren, zwei Stosszähnen des Unterkiefers, einem Stosszahn des 
Oberkiefers, 3 Wirbeln und einigen kleinen Bruchstücken der 
Extremitäten. 

Ich wendete mich wegen der Bestimmung dieser Reste an 
Frau M. Pavlov, welcher ich die Photographien der Backen
zähne schickte. Frau Pavlov war so liebenswürdig, dass sie 
sich die Mühe gab, die Bestimmung auszuführen. Am 2. X 1900 

schrieb sie Folgendes: «ich schwankte sehr, ob diese Zähne 
dem Mastodon longirostris oder dem JJfastodon angustidens 
gehören, da die Photographie nämlich gewisse Merkmale beider 
Formen zeigte. Deshalb entschloss ich mich die Photographie 
mit mir in's Ausland zu nehmen und habe dieselbe in Lyon 
dem Prof. Deperet gezeigt. Er äusserte sich ganz bestimmt, 
dass es eine U ebergangsform zwischen Mast. longirost?·is und 
Mast. angustidens ist und zeigte mir ähnliche Zähne im 

Museum». Diese Bestimmung hat eine grosse Bedeutung, da 

das Vorkommen einer Uebergangsform zwischen dem Mast. 
angustidens, der Leitform der Fauna, welche dem marinen Mio

cän entspricht 1) und dem Mastod?n longirostris, welches in 
Baltavar, Cucuron, Eppelsheim und so weiter verbreitet ist, dar
auf hinweist, dass wir hier uns gerade an der Grenze beider 
Faunen befinden. Werfen wir einen Blick auf die Tabelle bei 

3AII. HMII. MHH. OBII.\., 'l. XXXIX. 30 
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Deperet, Seite 211, dann sehen wir, dass Mastodon angusti

dens noch in den höchsten Horizonten des Niveau's V (mit 

Cq,rdita Jouanneti) vorkommt (Mirabeau). Was Mastodon 

longirostris anbelangt, so erscheint es in der zweiten Fauna 

des VI-ten Niveau's von Deperet (Saint-Jean-de-Bournay, So

hlay etc.), während in dem der ersten Fauna (Sch. mit Helix 

Christoli) bisjetzt noch kein Mastodon gefunden wurde. Alle 

diese Umstände lassen uns denken, dass die lichten Schiefer

thone, welche das Mastodon geliefert haben, etwa den Schich

ten mit Helix Christoli entsprechen. 

Da es für mich sehr interessant war, zu erfahren, in wel

chen Schichten jene Uebergangsformen gefunden worden sind, 

welche Prof. Deperet in Lyon Frau Pavlov gezeigt hat, so 

wendete ich mich an Herrn Prof. Deperet mit der Bitte, mir 

darüber eine Auskunft zu geben. Mein liebenswürdiger College 

hat mir in einem Brief vom 8. XI 1900 Folgendes mitgetheilt: 

« Votre decouverte du Mastodon de Kertsch est des plus inte

n~ssants, surtout etant donne qu'il s'agit du Sarmatiq ue Supe

rieur dont la faune des Mammifäres est encore inconnue. (A 

Vienne les Mammifäres sont surtout dans le Sarmatique infe

rieur). L'examen des photographies que vous m'avez adressecs 

me confirme tout a fait dans l'opinion que j'ai deja exprimee 

a Lyon a Madame Pavlov, c'est a dire que vous avez Ja une 

forme intermediaire entre le M. longirostris Kaup. du Miocene 

superieur et le M. angustidens Cu vier du Miocene moyen, 

mais tout en etant un peu plus voisin de ce dernier. II en est 

de meme des belles pieces que possede le Museum de Lyon et 

qui proviennent de la localite de Villefranche d'Astarac (Gers). 

Voici en quelques notes ce que je sais sur la geologic de 

ces couches. II existe au pied des Pyrenees (bassin souspyrenien 

de Leymerie) une puissante serie des couches fluvio-continenta

les (sans aucune intercalation marine) qui representent sur 3 a 
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-400 rnetres d'epaisseur au rnoins, l'ensernble du terrain rniocene. 

Le tout repose sur les couches en partie saurnatres de !'Aquitanien 

{Oligocene superieur) avec laquelle le Miocene est en parfaite 

{'.Ontinuite. 

A une centaine de rnetres ( 13 5) au-dessus de la base de 

fa formation marine s'intercale le gisernen, classique de Sansan, 

que je considere pour les raisons paleontologiques comrne appar

tenant an debut du 2-e etage Mediterraneen soit a l'etage Hel

vetien. 

Plus haut a 40 metres au-dessus du niveau de Sansan, 

vient l'horizon de Sirnorre avec Marnrnifäres riche surtout en 

Dinotherittrn, rnais on a trouve aussi des Mastodons du type 

angustidens dont le talon se complique et cornmence a evoluer 

vers le type longirostris. 
C'est plus haut meme que se trouvent les gisements de St. 

·Gaudens et de Villefranche d' Astarac ou l'e,,olution des dents 

de Mastodon est encore plus avancee et certaines echantillons 

peuvent etre consideres cornrne des veritables M. longirostris. 

Enfin tout a fait en haut de Ja formation au pied des Pyre

nees se montre le gisement d'Orignac a Hipparion gracile, 

c.'est a dire la faune du Miocene superieur de Pikerrni. 

Nous avons, vous le voyez, dans le Sud-ouest de la France 

une echelle d'evolution tres nette pour les molaires des Masto

don du groupe a mammelons arrondis. 

Vos molaires de Kertsch par l'etroitesse relative de la cou

ronne appartiennent encore au type angitstidens, mais le talon 

de la derniere molaire se complique et tend a se dedoubler en 

une colline suivie d'un petit talon peu developpe. Si ce dernier 

.caractere s'accentue, nous passons rapidement au M. longirostris. 

En resume vos molaires de Kertsch sont a peu pres dans le 

rneme etat d'evolution que les molaires de Villefranche d'Astarac, 

,c'est a dire qu'il se montre deja un rudiment de la 5-ierne 
30* 
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colline, laquelle se developpe completement». Ich gestatte rrnr 

an dieser Stelle Herrn Prof. Deperet meinen besten Dank für 

diese höchst Interessanten und ausführlichen Mittheilungen aus

zusprechen. Aus diesen Mittbeilungen geht hervor, dass die 

obersarmatiscben Schichten auch illre Aequivalente in den flu

viatilen und continentalen Ablagerungen des subpyronäischelll 

Beckens haben, doch bleibt immer ihr Verhältniss zu den mari

nen Ablagerungen des Miocäns undeutlich, da hier «jede marine 

Einlagerung fehlt». 

Aus dem Mitgetheilten kann man genug sehen, dass die 

Frage von den Aequivalenten der sarmatischen Stufe noch lange 

nicht klargestellt ist. Es ist wohl möglich, dass den untersar

matischen Schichten noch einige sog. tortonische Ablagerungen 

der marinen miocänen Ablagerungen entsprechen, während den 

oberen sarmatischen Schichten verschiedene brackische und con

tinentale Ablagerungen über dem Tortonien gleichzustellen sind. 

welche bald als Miocene superieur, bald als Messinien oder 

sogar als Pontique bezeichnet werden. 
In einer Fussnote zu der französischen Ausgabe des 

Süss'schen Werkes «Das Antlitz der Erde» p. 506 (Tome II) 

finden wir folgende Bemerkung: «II est encore assez difficile,. 

a l'heure actuelle, d'indiquer dans l'Europe occidentale quels 

sont les equivalents precis de l'etage sarrnatique, c'est a dirc 

des couches qui se sont deposees dans la vaste rner fermee

etenclue drpuis le lac Aral jusqu'a Virnnr. La puissante forrna

tion connue en Baviere, en Souabe et en Suisse sous le nom 

de Mollasse d'eau clouce superieure (Obere Süsswasscrmollasse) 

avec Mastodon angitstidens, Listriodon splendens, Dinotherium 
represente vraisemblablernent une partie du 2-e etage mecliter

raneen et tout le sarmatique. Dans la vallee du Rhone, cet 

etage ne peut correspondre qu'a la partie tout a fait superieure 

de la Mollasse marine, que surmontent immediament les couches 
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pontiques a Hipparion gracile du Bas-Dauphine et du bassin 

de la Durance; mais la faune ne presente dans cette region 

aucun indice du facies sarmatique. C'est seulement en Espagne, 

c'est a dire justernent dans Ja partie de l'Europe la plus eloignee 

du bassin de sarrnatique, qu'on retrouve quelques indications 

assez nettes de ce facies: dans le bassin de Grenade, M. M. 

Bertrand et Kilian ont decrit au-dessus du Tortonien des 

conglomerats marins avec Cerithium mitrale, espece sarmatique 

{Etudes sur los terrains secondaires et tertiaires dans les pro

vinces de Grenade et de Malaga. Mission d'Andalousie. 1889, 

p. 497 -499); dans la province de Barcelone, M. l'Abbe 

Almern a fait connaitre a Sant Pau d'Ordal (Panades) au

<lessus du Tortonien marin bien caracterise, des couches a 
Cerithium pictum, Mactra podolica, Ervilia podolica, Ostrea 

gingensis, dont la faune rappelle etonnamment la faune sarmatique 

du bassin du Danube (Mapa topog-rafico y geologico de la pro

vincia de Barcelona, 1 : 40000. Region secunda, 1897, legende 

de la carte; Almera et Deperet, Bull. de Soc. Geol. de Fr., 

:3-e ser., XXVI, 1898, p. 84,1, 855, etc.)». 

Was diese vermeintlichen Aequivalente der sarmatischen 

Schichten in Spanien anbelangt, so enthalte ich mich vorläufig 

irgendwelchen definitiven Urtheils. Hier muss man sehr vorsich

tig vorgehen. Die Bestimmungen verschiedener Formen als 

Ervilia podolica etc. können nur unter einer grossen Reserve 

angenommen werden. Man kann an den Kalkstein von Syracus, 

die pseudosarmatischen Tripel Toscana's mit einer Fauna vom 

euxinischen Typus erinnern, welche ja auch als sarmatische 

betrachtet, später aber als solche bezweifelt wurden. Wenn 

.1.lfoctra und Ervilia von San Pau d'Ordal wirklich M. podolica 

und Erv. podolica sind, dann entsteht eine sehr schwierige 

Frage, auf welchem Wege sind dieselben nach Spanien gekom

men. Diese Einwanderung muss man jedenfalls in dem Falle 
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anerkennen, wenn wir die beiden citirten Arten als Autochthonen 

betrachten, d. h. als solche Formen, welche in si tu in dem 

miocänen Becken Südrusslands, der Krim und des Kaukasu& 

sich entwickelt haben. Sind beide resp. andere «sarmatische 

Formen» von San Pau d'Ordal nur unveränderte Ueberreste· 

der marinen miocänen Schichten (Helvetien-Tortonien), dann 

könnten die Schichten von San Pau d'Ordal und die unter

sarmatischen Schichten obwohl aequivalent, doch in ver

schiedenen, von einander abgetrennten, nur in gleichen physi

kalischen Verhältnissen sich befindenden Becken zur Ablagerung 

gekommen sein. Sind aber die sarmatischen Arten von San 

Pau d'Ordal solche Formen, welche in einem mediterranen 

Becken sich entwickelt haben, welches an der Stelle des heuti

gen Mittelmeeres um die sarmatische Zeit sich befand, dann 

muss man wiederum uach einem Communicationswege zwischen 

dem Mittelmeergebiet und dem pontocaspischen Becken suchen, 

d. h. die Hypothese de-Stefani's anerkennen, laut welcher 

die sog. Aegeis niemals, wenigstens in einer solchen Gestalt, 

wie man dieselbe sich vorstellt, existirte, und an deren Stelle, 

wenn auch nicht ganz offene Meeresstrassen vorhanden waren, 

durch welche ein Austausch der Faunen vom Statten gehen 

konnte. 

ANHANG. 

Beschreibung einiger organischen Ueberreste aus der 
sarmatischen Stufe. 

Obwohl es gegen meine Gewohnheit ist, die Beschreibungen 

einzelner Formen zu geben, sehe ich mich hier durch folgende, 



Eigenthümliche Concretionen bei Leuchtthurm von Jenikale. 
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Umstände veranlasst doch einige sarmatische Arten abbilden 

und beschreiben zu lassen. Manche Arten waren von mir schon 

vor Jahren benannt und die Namen publicirt. Da ich aber nicht 

weiss, wann ich im Stande sein werde, etwas Zusammenfassen

des über die sarmatische Fauna zu schreiben, so sehe ich mich 

genöthigt dieselben bei dieser Gelegenheit zu beschreiben, zu

sammen mit einigen selteneren organischen Resten. 

Monactellinidarum. S p. 

Taf. IX, fig. 1 a-b. 

Beim Leuchtthurm von Jenikale traf ich ganz eigenthüm

liche Concretionen am Ufer des Meeres, welche auf der Figur, 

Seite 4 71 dargestellt sind. Sie bestehen aus jenem harten, dunkel

grauen, eisenschüssigen, mergeligen Gestein, aus welchem auch 

gewöhnliche ellipsoidale Concretionen in den oberen Horizonten 

der Abtheilung a zusammengesetzt sind. 

Diese Concretionen sind mit den sarmatischen Conchylien 

überfüllt, welche diesen oberen Horizonten eigen sind. Zu

sammen mit ihnen habe ich einige verästelte Körper gefunden 

(Taf. II, fig. 1-2J. Ihre Oberfläche stellt eine originelle Struc

tur dar, indem sie aus mit einander gitterförmig sich kreuzenden 

Fäden besteht. Diese Structur ist in Fig. 2 dargestellt. Leider 

konnte ich weder durch Aetzung der Oberfläche, noch durch 

vollständige Auflösung und durch Schliffe das Vorkommen der 

Spongiennadeln nachweisen. Jedenfalls zweifle ich kaum, dass 

wir hier eine monaxone Kieselspongie vor uns haben. 
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Cymodocea exsors. Eich w. 

Taf. I, fig. 2. 

1868. Sphaeroma exsors Eich w a I d. Bulletin de la Societe Imperiale des 
naturalistes de Moscou. Tome XXXVI. 

1886. Cymodocea sarmatica Andrusov. Ueber zwei neue Isopodenformen 
aus neogenen Ablagerungen. N. J. für Mineralogie. Bd. II. 

Als ich die Isopode von Kertsch beschrieb, konnte ich nicht 
entscheiden, ob die Eichwal d'sche Sphaeroma exsors von 
Kischinev mit meiner Cymodocea sarmlitica identisch ist oder 
nicht, da die Abbildung fehlte. Später fand ich in der Samm
lung des geologischen Kabinets der St. Petersburger Univer
sität das Original von Eichwald und überzeugte mich, 
dass es sich in der That um identische Arten handelt. 
Obwohl ich auf Grund der Nomenclaturr0gel das Recht habe 
den . von mir gegebenen Namen beizubehalten, ziehe ich doch 
vor, infolge der unzweifelhaft nachgewiesenen Identität, jetzt 
den Eichwald'schen Namen wieder herzustellen. Das Eich
wald'sche Original stellt das Kopf- und 4 Thoracalsegmente 
dar. Auf dem Unterrande des Kopfsegmentes bemerkt man in den 
Seitengruben neben dem mittleren Fortsatze, welcher in meiner 
citirten Abhandlung mit B (Taf. VII, Fig. 4) bezeichnet ist, 
bei dem Eichwal d'schen Exemplare die Basalglieder der anten
nae superiores. Die vier Thoracalsegmente haben sehr deutliche 
Epimeren. Dank dem Erhaltungszustande kann man auch die 
innere Beschaffenheit der Segmente beobachten. Man sieht, 
dass jedes Segment nach innen eine Lamellü sendet, welche sich 
seitwärts erweitert. Ein enger Ausschnitt in dieser Lamelle trennt 
dieselbe von der epimeralen Verdickung, infolge dessen bildet 
sich rin langer Kanal, welcher unter den epimeralen Höcker
chen verläuft. Auf der Hinterseite sieht man Gelenkgruben. 
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Von der linken Seite der Thoracalsegmente sieht man zahl

reiche Bruchstücke der Gliedmaassen, aber in Unordnung 

liegen; das lange Fragment ist wahrscheinlich ein Stück 

des langen seitlichen Fortsatzes des ersten Thoracalsegrnentes. 

Dirnen sionen: Länge des Kopfes-2,5 mm., Distanz zwi

schen den Augen--4 mm., Breite des dritten Thoracalsegmen

tes mit Epimeren-9 mm. 

Loc.: Kischinev. 

Cryptomactra pes anseris K. 1Iayer-Eymar (nov. g.). 

Taf. IX, fig. 3-8. 

1857. Lucina pes anseris K. Mayer-Eymar .. Tournai de Conchyliologie. 

Vol. XI, p. 57. 
1886. Cryptodon pes anseris Andrusov. Geologiceskija izsledovanija w 

zapadnoj polovinä Kercenskago poluostrova (auch andere Schriften), 

p. 130. 
? 1863. Cardiiun pentagonale A hie h. Grundzüge der Geologie der Halb

inseln Kertsch und Taman, t>ynoptische Tabelle. 

Schale ziemlich klein, sehr dünn und zerbrechlich, mit 

eckigen Umrissen, fast fünfseitig, sehr ungleichseitig, mittel

massig gewölbt. Die Oberfläche mit feinen concentrischen 

Zuwachsstreifen bedeckt. Zwei flache: aber sehr deutliche Falten 

theilen die Oberfläche in drei Theile: das Hintertheil ist sehr 

eng und liegt zwischen dem hinteren Theil des Schlossrandes 

und der hinteren flachen Falte. Der mittlere Theil ist zwischen 

beiden Falten eingeschlossen und bildet ein spitzes Dreieck~ 

welches von unten durch einen fast geradlinigen Theil des 

Unterrandes begrenzt wird. Das grössero V ordertheil der Schale 

liegt unmittelbar vor der zweiten, schärferen Falte, welche durch 

eine seichte Vertiefung begleitet wird. Diese zweite Falte bildet 

am Unterrande einen Vorsprung. Auch zwischen beiden Falten 

ist die Oberfläche manchmal etwas vertieft, dann erscheint der 
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Unterrand wie «mit Fingern versehen» (K. Mayer-Eymar). 

Die Wirbel sind sehr klein und etwas eingerollt. Lunula klein 

und undeutlich. 

Das Schloss besteht in der rechten Klappe: aus einem sehr 

langen hinteren Seitenzahn, in Gestalt einer fadenförmigen 

Leiste, aus einer seichten sectorförmigen inneren Ligamentgrube 

einem die letztere von vorne begrenzenden Cardin alzahn, 

einem A-förmigen, weit gespaltenen Cardinalzahn und einem 

kleinen höckerförmigen vorderen Seitenzahn. 

In der linken Klappe besteht das Schloss: aus zwei langen 

dünnen hinteren Seitenzähnen, deren oberer weniger stark 

entwickelt ist, aus einer ebenso gebauten inneren Ligamentgrube, 

wie in der rechten Klappe, aus einem weitgespaltenen A-för

migen Cardinalzahn und aus zwei kleinen vorderen Seiten

zähnen, deren unterer deuilich, der obere als ein kleines 

Zähnchen entwickelt ist. 

Die Ligamentgrube der linken Klappe ist von oben durch 

eine dünne Leiste begrenzt. Eine Nymphe für das äussere 

Ligament fehlt sowohl in der linken, als auch in der rechten 

Klappe. 

Ob eine Mantelbucht vorhanden ist, konnte ich nicht 

erfahren. Die innere Beschaffenheit kann man nur selten an den 

äusserst zarten Schalen selbst untersuchen. Die Muschel ist 

gewöhnlich als Steinkerne oder mit geschlossenen Klappen, 

welche im Inneren mit Gestein oder mit Kalkspath gefüllt sind, 

erhalten. Jedenfalls kann man sagen, dass die Muschel so dünn 

und zart war, dass sogar die Muskeln keine Eindrücke auf 

derselben hinterlassen haben. Auf den Steinkernen zum Beisp. 

sieht man oft sehr feine radiale Streifen, jedoch keine Spuren 

der Muskeleindrücke und der Mantellinie. 

Loc. Eine sehr häufige Form in der Mergelfacies der rnit

telsarmatischen Schichten der Halbinsel Kertsch und Taman. 
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Auf der Halbinsel Kertsch habe ich dieselbe in folgenden Locali

täten gefunden: Akburun, Berg Achtiar (Südküste des Tobecik

salzsees ). Auf der Halbinsel Taman erfüllt diese Species die 

Zwischenlage mit Pectinariopsis sarmaticus des Napthaberges 

am Liman Zokur, kommt sehr oft in den Schieferthonen und 

Mergeln der mittelsarmatischen Schichten (b) des Berges « Gora 

Selenskago» vor und erfüllt ganze Lagen des weissen sarma

tischen Mergels (b) am Gap Kamennoj (Nordküste der Halb

insel). Auch im Stawropol'schen Gouvernement. 

Dimensionen: 

Länge - bis 1 5 mm. 

Breite-bis l l mm. 

Dicke (der grschlossonen Klappen}- bis 9 mm. 

Diese merkwürdige Muschel wurde von K. Mayer-Eymar 

als Lircina pes anseris aus <len sarrnatischen Schichten bei 

Akburun beschrieben. Sowohl seine Beschreibung 1) als auch die 

Localität, aus welcher er die Form beschreibt, lassen keinen 

Zweifel an der Identität der zu beschreibenden Form mit der 

Meyer'schen Species. Die gefaltete Oberflüche derselben veran

lasste mich im Jahre 1886 Lucina pes anersis K. Mayer der 

Gattung Cryptodon zuzuzählen, als ich aber von Herrn D. L. 
lvanov gut erhaltene Exemplare di<!ser Art aus Donskoje (Gour. 

Stavropol) erhalten und dieselben genau untersucht hatte, über-

1 ) «Coquille ornle-transverse, presque quinquangulaire. legerement enflec. 
tres inequilaterale, mince et fragile. lisse ou legerement sillonnee par des stries 
d'accroisement. Cote anterieur tres court, comme tronqu6, posterieur horizonta
lement prolonge, partage en trois parties par deux cari.mes arqn6cs assez fortes. 
qui s'avancent sur le bord et donnent a la coquille une forme digitöe. Entre 
ces cari.mes La. coquille est legerernent concave. Les crochets sont tcrminaux, 
assez pro6minents et recourbes sur la lunule. Celle-ci est petite, peu distincte. 
ovale oblongue. La charniere consiste en une fossette ligamm1taire transverse et 
des indices de dents laterales>. 
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zeugte ich mich, dass es sich hier um eine Mactride handelt. 

In der That beobachtet man bei derselbrn eine innere Ligament

grube, einen lambdaförmigen Cardinalzahn und gut entwickelte 

Lateralzähne. Einen Unterschied im Vergleich mit dem Schloss 

gewöhnlicher sarmatischen Mactriden stellt das Vorhandensein 

eines hinteren Cardinalzahnes in der linken Klap1Je, zwischen 

der Ligamentgrube und dem lambdaförmigen Zahn dar. Die Zahn
formel der Cryptomactra nach Bernard wird sich folgender

weise schreiben. 

Dextra LAI : III 3a : Ob : 3b LPI : III 

Sinistra LP : II 2a : 2b : 4b LP : II 

Das ist abrr die Zahnformel aller jungen Mactriden, welche 

jedoch nach Bernard bei einigen erwachsenen (primitiven) Arten 

auch vorkommt (Mactra Fauroti J ouss., isthmüi J ouss.). Der 

Zahn 4b verschwindet mit dem Alter bei sehr vielen Mactriden. 

Man beobachtet dieselbe Erscheinung auch bei Mactra pisum 

und Mactra miscrabi7is aus den Aktschagylschichten 1), doch 

hat hier das Schloss im Ganzen einen reductiven Charakter. 

Diese embryonale Beschaffenheit des Schlosses und der origi

nelle äussere Habitus, welcher an Cryptodon erinnert, bewe

gen mich für diese merkwürdige sarmatische Form ein neues 
Genus Cryptomactra zu creinm. 

D. L. Ivanov glaubt, dass diese Form von Abich (Synop

tische Tabelle) unter dem Namrn Cardium pentagonale ange

führt wird, mir scheint diese Vernmtlmng wenig plausibel. In 
des französischen Schrift über Kertsch und Taman 2) sagt 

1) Bernard. Sur Je devcloppement et Ja morphologie de Ja coquille chez 
les Lamellibranches. Bull. de Ja Soc. geol. de France. (3). VoI. 23. 1896. p. 142. 
Andrusov. Materialy k poznaniju prikaspijskago neogena. Memoires du Comite 
gfologiquc (im Druck). 

2
) J::t.udes sur les pre8quiles de Kertsch et Taman. Bulletin de Ja Soc. geo

logique de France (3). XXI, p. 259. 
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Abich: « Oardium pentagonale nov. sp., frequent dans Je cal

eaire d'Odessa». Dieser Umstand lässt es schwer glauben, dass 

Oard. pentagonale und Oryptomactra pes anseris ein und das

.selbe Ding wären. 

Cardium Barboti R. Ho e rn. 

Taf. IX, fig. 10-16. 

? 1856. Cardium spinicosta K. Mayer-Eymar. Journal de Conchyliologie. 

V. p. 367. 
? 1865. Cardium decomtmn Abich. Einleitende Grundzüge der Geologie 

der Halbinsel Kertsch und Taman. Synoptische Tabelle. 

1874. Cardium Barboti R. Hör n es. Tertiärstudien. II. Jahrb. d. k. k. 

geol. R. A. XXIV, p. 58, Taf. II, fig. 21. 

Schale papierdünn, gewölbt, stark ungleichseitig, trapezoidal. 

Der Vorderrand abgerundet, der Hinterrand stumpf abgeschnit

ten, das Hintertheil des Schlossrandes dem Unterrande parallel. 

Der Unterrand fast geradlinig. Die Rippen sehr fein, flach, 

kaum sichtbar, glatt oder mit deutlicben Schuppen bedeckt. Die 

Ornamentik und die Ordnung der Rippen ist sehr verschieden

artig, die Zahl der Rippen ist gleich 17-21. Manchmal sind 

die Rippen nur durch die Rei!Jen von Schuppen bezeichnet; 

diese letzteren heben sich scharf von der Oberfläche ab. Dabei 

bemerkt man, dass die Schuppen an der Vorderseite der Schale 

nahe aneinander stehen, ebenso wie auf dem Hintertheil, wäh

rend in der Mitte die Schuppenreihen weiter Yon einander ab

stehend sind. Die Zwischenräume sind im Vergleich mit den 

Rippen sehr breit, in denselben aber stellen sich mitunter 

Zwischenrippen ein, welche die Wirbelgegend nicht erreichen .. 

Oftmals entwickeln sich einige von den Rippen stärker, während 

die dazwischen liegenden schwach bleiben oder ganz verschwin

.den. Am öftesten sind es: die Kielrippe und die Rippe, welche 
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sich zum Vorderende des Unterrandes richtet. Auf diese Weise 

entstehen Formen, welche an Cardium Süssi Barbot erinnern. 

Bei vielen Exemplaren von Achtiar (Kertsch) sind die Schup

pen sehr wenig entwickelt, so sieht man dieselben zum Beisp. 

nur an 6 vorderen Rippen, wobei an der sechsten Rippe sich 

die Schuppen nur am unteren Theil der Rippe befinden. Nach 

hinten von der sechsten Rippe folgt dann ein breiter glatter 

Zwischenraum, auf dem man unter Loupe zwei dünne radiale 

Furchen bemerken kann. Von hinten wird dieser Zwischenraum 

durch eine deutlich geschuppte Kielrippe begrenzt. Auf dem 

Hinterfelde beobachtet man 4-5 sehr dünne radiale Streifen. 

In anderem Falle sind alle Rippen geschuppt und bloss die des 

hinteren Feldes glatt. Sehr oft beobachtet man auf den Rippen 

folgende Eigenthümlichkeit: in der Mitte der Rippe, längs der

selben, geht eine seichte Vertiefung, eine seichte Furche, über

brückt durch die Schuppen. Ist die Rippe unentwickelt geblieben, 

dann kann nicht selten an deren Stelle nur die Furche sehen, 

eine so zu sagen negative Rippe. Das kann man bei den 

Exemplaren von Achtiar (Kertsch) und vom Cap Kamennoj 

(Taman) sehen. 

Die innere Fläche ist schwach glänzend und mit schwachen 

Furchen bedeckt, welche oft auch kleine Grübchen aufweisen, 

die den Schuppen entsprechen. Der Muskel- und der Mantel

eindruck deutlich. Der rnrdere Muskeleindruck unregelmässig 

rund, der hintere ist schwach. Das Schloss besteht aus einem 

kleinen, doch deutlichen Cardinalzahn und einem kleinen Vorder

zahn. Die Ligamentnymphen klein, kurz. Der hintere Lateralzahn 

lang und lamellenartig, ist nur auf der rechten Klappe deutlich 

zu erkennen. 

Dimensionen: Länge-21 mm., Breite-14 mm., Dicke-

5 mm. 

Diese eigenartige Species kommt sehr oft in den weichen Mer-
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geh1 der sarmatischen Stufe von Kertsch und Taman und in den 

anderen Ablagerungen der Schlammfacies der Abtheilung b vor. 

Sie unterscheidet sich sehr scharf von den bekannten sarmati

schen Arten. Aehnlich gebaute Rippen kommen auch manchmal 

bei gewissen Exemplaren von Cardium Loveni vor, doch 

ähneln die letzteren mehr den Rippen von Cardium obsoletum. 

Die breiten Zwischenräume zwischen den Rippen erinnern an 

Card. plicatum, Fittoni und verwandte Arten. Der allgemeine 

Habitus stimmt mit dem des Card. Fischerianum überein, jedoch 

fehlt unserer Art erstens der Kiel, dann ist die Mehrzahl der 

Rippen bei Cardium Fischerianum flach und glatt und durch enge 

Zwischenräume getrennt. 

Es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Art schon vor 

R. Hörne's bekannt und beschrieben wurde und zwar von 

K. Mayer-Eymar. Er hatte nämlich von Akburun (aus der 

Sammlung D ubois) ein Cardium spinicosta beschrieben, doch 

nicht abgebildet. Seine Beschreibung stimmt sehr gut mit Cardium 

Barboti überein, so dass es wohl möglich ist, dass es sich um 

eine und diPselbe Art handelt 1
). Auch jene Art, welche A bich 

unter dem Namen von Cardiiun decoratum anführt, fällt wahr

scheinlich mit Cardium Barboti zusammen. 

Eine Art, welche der Card. Barboti sehr nahe steht, wurde 

von V. Hilber unter der Bezeichnung «Cardium nova forma 

1) Die Beschreibung K. Mayer's lautet wie folgt: <Coquille de forme

trapezoidale, tout it fait transverse, plus ou moins prolong6e, subitement gonflee. 

mince et fragile, ci'ite anterieur tres court, arrondi, posterieur prolonge. compri

mee et tronquue obliquement. Bords cardinal et palleal parafüles. Cütes irr6gu

lieres et inögales, peu nombreuses, tres minces, formees par des series de petites 

asp<':rites qui sont it peine rGnnies entre elles et disparaissent d'ordinaire, vers 

Je bord palleal; les cutes sont remplacers sur le c6te posU,rieur par quelques 

stries plus ou moins nettement prononcees. Les interstices sont ordinairement 

]arges, plans et lisses. Crochets tres excentriques, assez forts, oblique;, et recour

bes. Lunule large, cordiforme. Charniere normale, peu d~veloppee. Long. 16 mm., 

lat. 20 mm. 
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(aff. squamulosztm Des h.) » von Radkesburg angeführt, Die 

Gestalt der Muschel ist sehr ähnlich, der hintere Theil der 
Schale «scheint schwach oder garnicht gerippt, der übrige 

trägt entfernte, in der Mitte gekielte, mit entfernten dachziegel
förmigen Schuppen bedeckte Rippen, zwischen welchen hie und 

da von der Mitte zum Rande Zwischenrippen ziehen, welche 
ebenfalls Schuppen tragen. Gegen tlen Schalenrand hin treten 
kräftige erhabene Zuwachsstreifen auf». Da die Abbildung er

gänzt ist, dürfen wir unsere Vergleichung nicht weiter ziehen . 
• Jedenfalls hat die von Hilber abgebildete Form mit Cardium 

squamulosum De sh. garnichts zu thun. 

Cardium sub-fi.ttoni An d ru s. 

Tab. IX, fig. 9. 

1886. Oardinm sub-Fittoni Andrusov. Geologiceskija izsledovanija v za
padnoj polovinje Kercenskago poluostrova lietom 1884 goda. -
Zapiski N ovorossijskago obscestva jestestvoispitatelej. XI, Lief. 2, 
p. 102 (34). 

Sehr zarte, zerbrechliche Muschel, ist schwach verlängert, 

gewölbt, mit engen, doch sehr deutlichen schuppigen Rippen 
bedeckt, welche durch breitere flache Zwischenräume von ein
ander getrennt sind. Die Zahl der Rippen auf dem vorderen 
Felde ist 11-12, auf dem hinteren 4- 5. Alle Rippen sind 
mit röhrenförmigen, von unten geöffneten Stacheln versehen, 
welche relativ lang sind. So messen einige Stacheln bei einem 

etwa 12 mm. langen Exemplare bis zu 1 mm., während bei den 
anderen, kleineren habe ich sogar Stacheln von 2 mm. Länge 

beobachtet. Die Rippen sind nicht alle gleich entwickelt: 
einige von ihnen erreichen den Wirbel, andere nicht. Die letz
teren schalten sich zwischen den Hauptrippen ein. Die Zahl 
der Hauptrippen ist sehr verschieden, an einigen Exemplaren 

8All. ßM!I. MßH. OEII\., 'I. XXXIX. 31 
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sind deren 4, an anderen 6 und mehr. Die Schaltrippen hören 

auch in ungleichen Entfernungen von den vVirbeln auf. Ge

wöhnlich schaltet sich zwischen zwei Hauptrippen eine secun

däre ein, manchmal aber beobachtet man zwei secundäre Rippen 

zwischen zwei Hauptrippen, odere mehrere Hauptrippen neben

einander. Die Rippen des Hinterfeldes sind denen des Vorder

feldes gleich und ziemlich gleichrnässig entwickelt. 

Schlossbau unbekannt. 

Dimensionen. Das grösste Exemplar von Achtiar (Halb. 

Kertsch), leider stark beschädigt, misst etwa 25 mm. in die 

Länge und 20 mm. in die Breite. Seine Dicke ist (beide Scha

len zusammen) - 15 mm. Ein anderes Exemplar hat folgendo 

Dimensionen: Länge - 13 mm., Breite - 11 mm., Dicke - 9 

mm. (beide Klappen). Die Exemplare von Akburun sind noch 

kleiner. 

Loc.: Berg Achtiar, Concretion mit Cymodocelt exsors 

Eichw. (Untersarmatische Schichten-a). Akburun-Sphaerosi

deritconcretionen in den dunklen untersarmatischen Schiefertho

nen (a), Kazantip- Sphaerosideritlage in denselben Thonen. 

Diese zarte Art steht dem Rippenbau nach dem Cardium 

Fittoni d' 0 r b. nahe, sie besitzt ebensolche leisten förmige Rippen 

und breite Zwischenräume, wie Cardium Fittoni. Jedenfalls 

existirt zwischen beiden ein grosser Unterschied. Der typische 

Cardium Fittoni ist viel grösser, dickschalig, mit weiter von 

einander abstehenden Rippen, welche auch nie in dem Maasse 

stachelig werden, wie bei Cardium sub-fittoni. Am Berg Ach-

tiar in derselben Concretion, welche Cardizfm sub-fittoni ge

liefert hat, kommt auch eine Varietät von Cardium E'ittoni 

vor, welche YOn dem Typus durch ihre geringere Grösse, ge

ringere Anzahl der Rippen auf dem Vorderfelde (nur 6, wäh

rend bei dem Typus deren 8 -9 sind), durch den Charakter 

der Rippen des Hinterfeldes, welche von denen des Vorderfeldes 
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sich mehr unterscheiden, als bei dem echten C. Pittoni, ab

weicht. Bei dem letzteren sind drei solche Rippen vorhanden, 

welche sich von den vorderen Rippen durch ihre nur etwas 

geringere Grösse unterscheiden, während bei der Varietät die

selben viel kleiner, dicht mit Schuppen bedeckt und zahlreicher 

siml. Jedenfalls ist auch diese kleinere und zartere Varietät 

vom Card. sub-fittoni sehr verschieden. Es ist immer doch 
eine riel zartere Muschel und hat sich einschaltende Rippen. 

Bei dem Card. Ji'ittoni bemerkt man in den breiten Zwischen

räumen sich einschaltende dünne Furchen, jedoch keine Rippen. 

Der Charakter der Einschaltung erinnert gewissermaassen an 

Card. Süssi Bar b., diese letzte Art gehört aber in die V er

wamltschaft des Card. obsoletitm und seine dicht gedrängten 

Rippen sind mit · ähnlichen Schuppen bedeckt, wie die des Card. 
obsoletum. Eine ähnliche Einschaltung der Rippen, wie bei 

unserer Art kommt auch bei Card. Steindachneri (zweite pon

tische Stufe) und bei Cardium Escheri Mayer (Eisenerzschich

ten von Kertsch und Tarnan) vor. Diese Arten sind aber be

deutend grösser, haben ein stark reducirtes Schloss und die 

Rippen schalten sich bei ihnen regelmässig; je z.wei kleinere 

zwischen zwei Hauptrippen ein. 

Eine grosse Analogie stellen die Rippen des Card. Barboti 
dar, doch ist das Card. Barboti in die Länge gezogen, während 

Cwrd. sub-fittoni eine gedrungene Gestalt besitzt. Die Rippen 

von Card. Barboti selbst sind schwach oder garnicht ent

wickelt (im letzteren Falle ist die Rippe nur durch eine Schup

penreihe bezeichnet). Jedenfalls findet man bei Card. Barboti 
mehr Rippen oder Schuppenreihen, als bei Card. sub-fittoni. 
1Ianchmal verschwinden die Rippen bei Card. Barboti und an 

ihrer Stelle erscheinen dann breite flache Zwischenräume, was 

nie bei Card. sub-fittoni beobachtet wurde. 

31' 



-484-

Cardium centroplerum nov. sp. 

Taf. IX, fig. 15. 

Kleine, gewölbte Schale, ist stark m die Länge gezogen, 
ungleichseitig, gekielt. Der Vorderrand ist etwas zugespitzt, der 
Hinterrand schief abgestutzt, der Unterrand ist dem Hintertheil 
des Schlossrandes fast paraflel. Die Oberfläche ist mit engen, 
stacheligen Rippen bedeckt, welche durch verhältnissmässig 
breite ebene Zwischenräume von einander getrennt sind. Auf 
dem Vorderfelde zählt man 16 solche Rippen, welche alle den 
Wirbel erreichen. Die 6 Rippen des Hinterfeldes sind denen des 
Vorderfeldes ganz ähnlich. Ein deutlicher, aber nicht scharfer 
Kiel trennt das Vorderfeld vom Hinterfelde. Die Wirbel wenig 
vorragend. Die innere Beschaffenheit unbekannt. 

Dirn.: Länge-16 mm., Breite-11,5 mm., Dicke (1)---

6 mm. 

Loc.: Akburun, Achtiar (Halb. Kertsch). 
Dieses kleine Cardium steht dem Ca,rdium Fischerianum 

Mhe, sowohl den Umrissen, als auch dem Vorhandensein emes 
Kieles nach, jedoch ist der Kiel des C. Fischerianum schärfer 
und durch eine von den übrigen abweichende Rippe bezeichnet. 
Dann ist die Mehrzahl der Rippen bei 0. Fischerianum nicht 
stachelig, sondem flach, niedrig und durch enge Zwischenräume 
von einander getrennt. Nur die vordersten und die äusserste 
hintere Rippe sind bei 0. Fischerianum auch stachelig. Alle 
Rippen des Hinterfeldes sind stachelig bei einem dem 0. J?ische
rianum verwandten Oardium, welches ßinzov als C. pseudofi
scherianum beschrieben hat, doch auch bei dieser letzten Art 
sind die mittleren Rippen breit und nach der Art des C. obso
letum geschuppt. 
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Cardium pseudosemisulcatum Andrusov. 

Taf. IX, fig. 20-22. 

1874'?. Cardiwn semisulcatum R. Hörnes (non Desh.). Tertiärstudien. II. 
Jahrb. d. k. k. geol. R. A. Bd. XXIV, p. 48. 

1884. Cardium pseudosemisulcatum An d r u so v. Geologiceskija izsledovanija 
na Kercenskom poluostrovje, proizvedenyja w 1882 i 1883 godach. 
Sapiski N ovorossijskago Obscestva Estestvoispytatelej. Bd. IX, Lief. 
2, p. 98. 

1892. Cardium Verneuilianmn Sinzov (non d'Orb.). Zamjetka o njekoto
rych vidach neogenovych okamenjelostej, najdennych v Bessara
biji. lbidem, Bd. XVII, Lief. 2, p. 57 (8), Taf. II, fig. 6-9. 

Schale klein, regelmässig gerundet, bedeutend gewölbt, sehr 

dünn und zerbrechlich, sehr ungleichseitig. Alle Ränder bilden 

eine regelmässige ellipsoidale Curve ( 4 : 5 ). Wirbel vorragend, 

nach vorne gedreht. Die Oberfläche ist mit zahlreichen, fast 

ebenen kaum gewölbten engen Rippen bedeckt. Auf dem Vor

derfelde kann man 24 bis 28 derselben zählen. Von vorne am 

Rande der Lunula liegt eine glatte Plattform, die dann folgen

den 7-8 Rippen zeigen schwache Schüppchen, die denen von 

Card. obsoletum gewissermaassen ähnlich sind. Die dieselben 

trennenden Zwischenräume sind fast ebenso breit, wie die 

Rippen, nach hinten werden die Zwischenräume enger, die 

Rippen verlieren die Schuppen. Die Zwischenräume erreichen 

kaum 1 / 2 der Rippenbreite. Die concentrischen Zuwachsstreifen 

sind sehr zart. 

Auf dem Hinterfelde, welches sich undeutlich vom Vorder

felde abtrennt, sind die Rippen sehr schwach, kaum bemerkbar 

und haben unter der Loupe das Aussehen langer Bänder, die 

durch ziemlich breite Zwischenräume getrennt sind. Das Schloss 

normal, obwohl sehr zart gebaut, Cardinalzähne klein, zart, der 

hintere Lateralzahn der linken Klappe kaum bemerkbar. 



Dimensionen: 

1 

2 

- 486 ~ 

Länge 

26 

19 

Bn•ite 

21 

16 

Uicke ( 1 ). 

8,G 
(i,:J. 

Loc.: Leuchthurm von ,Jcnikale (Halbinsel Kertsch), Kischincv 

(Bessarabien ). 

Diese Art gehört durch ihre Gestalt und durch die Structur 

drr (rnrderen) Rip1ien unzweifelhaft in die Formengrnppe des 

Card. obsoletum. Unter den .-iolen Varietäten und Formen die

ser Gruppe findet man auch solche mit fast glatten Rippen ( die 

Classification dieser Formen harrt noch auf einen Bearbeiter), 

doch unterscheidet sich unsere Art von denselben durch ihre 

regelmässigen Umrisse. Bei Card. obsoletum und den ihm ver

wandten Formen ist die Muschel immer eckiger, mehr gleich

seitig und die Oberfläche an der Kiellinie macht immer eine 

deutliche Biegung. Auch rlio Rippen des typischen Card. obso-

1etum sind mit sehr gut entwickelten Schuppen Yersehen. 

jedenfalls sind die Rip11en bei drn Arten mit glatten Rippen 

anders gebaut. Leider sind diese Arten und Formen noch 

meistentheils nicht beschrieben, so dass wir der :Möglichkeit 

beraubt sind, einen näheren Vergleich mit ihnen zu machen. 

Von allen beschriebenen sarmatischen Arten urterschPidet sich 

Card. pseudosemisulcatitm durch seine Rippen und den äusse

ren Habitus, welcher gewissermaassen an glattc Prosodacna der 

Gruppe Pr. semisulcata erinnert, welche Aehnlichkeit ohne 

Zweifel R. Hörnes Anlass gab, diese Art als «? Card-ium 

semisulcatum » von Jenikale anzuführen. In der That existirt 

eine Aehnlichkeit in <len Umrissen, den glatten Rippen und 

den nach vorn eingerollten Wirbeln, jedoch findet man einen 

totalen Unterschied im Schlossbau und in der inneren Structur der 

Rippen. 
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vVie es scheint, ist dieselbe Art von Sinzov aus Kischinev 

als Cardium Verneitillfonum d'Orb. abgebildet. Darauf weist 

die Abbildung Sinzov's uml seine Bemerkung, dass die unter 

diesem Namrn von ihm beschriebene Muschel sich durch sehr 

dünne Rippen und durch starke Entwickelung der Wirbel kenn

zeichnet. Ob die von S in zo v abgebildete Art mit drr von 

d'Orbign y abgebildeten in der That identisch ist, davon bin 

ich garnicht überzeugt, da die Abbildung d'Orbigny's eine nicht 

stark ungleichseitige Form darstellt, und die obwohl glattrn 

Rippi·n stellen, wenn genau abgebildet, eine andere Structur vor. 

Ich kann hier nicht die Bemerkung· unterlassen, dass 

R. IIörnes eine andere sarmatische Form erw~lhnt, welcl1e 

eine äussere Aelmlic'hkeit mit Prosodacnen darstellt, und zwar 

eine aus WirsPn (Ungarn). vVir lesen nämlich in VPrhandlungon 

d. k. k. gool. R. A. für 1878, N<i 5 Folgendes: « ... kleine 

Cardienformen, theils stark gewölbt, theils abgeflacht, die zwar 

mit C. obsoletum Eichw. im genetischen Zusammenhang zu 

stehen scheinen, in mancher Beziehung abrr . . . . . mit gewis

SPn Formen aus Congerienschichten Aelmlichkeit zeigen. In der 

Richtung sind es namentlich stark gewölbte Typen mit zurück

tretender Sculptur, an welchen der hintere Schlosszahn schwach 

entwickelt ist oder ganz fehlt, ~ es sind das die sarmatischen 

Vorläufer des C. macrodon Des h. und seiner Verwandten,>. 

Cardium Michailovi Toula. 

Taf. IX, fig. lö-19. 

1884. Cardium archiplanurn A.ndrus ov. Geologiceskija izsledovanija na 

Kercenskom poluostrovje in den Jahren 1882 und 1884. Sapiski 

Novorossijskago Obscestva Estestvoispytatelej. Bd. IX. Lief. 2, 

p. 98. 
1892. Cardiwn Michailovi Toula. Geologische Gntersuchungen im östli

chen Balkan. II-te Abth. Denkschriften der Kais. Akad. d. Wissensch. 
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Math.-naturw. Classe. Wien. Bd. CLIX, p. 434 (26). Taf. VI, 
fig. 11-16. 

18!!2. Cardium Dobritschense Toula. lbidem, p. 434. Taf. VI. fig. 9. 

Die Schale sehr zart, sehr wenig gewölbt, dünn, zerbrech

lich, von regelmässiger elliptischer Form ( 4 : 3 ). Alle Ränder 

gehen ohne Unterbrechung in einander über und sind regelmässig 

gewölbt. Wirbel sehr klein, schwach hervortretend. Die Ober

fläche ist mit radialen Rippen bedeckt, welche überhaupt sehr 

schwach entwickelt sind. Nur auf der Vorderseite der Schale 

bemerkt man 8-9 deutliche Rippen, dieselben sind ziemlich 

eng, schwach, aber deutlich gewölbt und dicht mit zierlichen 

Schuppen bedeckt. Sie sind durch breitere flache Zwischenräume 

von einander getrennt. In dieser Hinsicht und durch den Cha

rakter der Beschuppung erinnern diese vorderen Rippen an jene 

von Card. plicatum Eich w. Die vordersten Rippen sind bis 

zum \Virbel mit Schuppen bedeckt, je weiter nach hinten, desto 

näher zum Unterrande beginnen die Schuppen, während der 

Obertheil der Rippe ebenso glatt und niedrig erscheint, wie die 

mittleren Rippen, von der 8-9-ten Rippe nach hinten. Hier sind 

die Rippen ganz flach, gar nicht über die Zwischenräume 

vorragend. Manchmal kann man dieselben nur unter der Loupe 

und nur nach der Farbe unterscheiden. Die Zwischenräume sind 

durchscheinend, während die Rippen mehr 01mk sind und die 

concentrischen feinen Zuwachsstreifen sind auf denselben deut

licher. In der Mitte zählt man etwa 10 Rippen, so dass man auf 

dem Vorderfelde im Ganzen 18-19 Rippen zählen kann. Auf 

dem Hinterfelde sind die Rippen ·flach, sehr breit durch eine 

sehr seichte, doch deutliche Furche von einander getrennt. Auf 

dem Hinterrande enden sich dir- Rippen als eine eigenthümlich 

gezackte Linie. Die hinterste Rippe, welche am Rande der 

Area liegt, trägt zusammengedrückte, sich hebende Schüppchen, 

welche der Rippe eine sägeförmige Gestalt verleihen. 
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Cardinalzähne sehr klein, die Seitenzähne dünn, lang, in 

<ler linken Klappe ist der hintere Seitenzahn schwach entwi

ckelt. Die Innenseite meistens glatt, nur auf der Vorderseite 

bemerkt man Furchen, welche den beschuppten Rippen entsprechen. 

Dimensionen: 
Länge Breite Dicke (1). 

1. Leuchtthurm von 

Jenikale 19 mm. 15 3,5 

2. Donskoje. 17,G 16,5 4 

Loc.: Leuchtthurm von Jenikale. Ziemlich oft in den feinen 

sarmatischen Sanden des Stavropol'schen Gouvernements. Das 

abgebildete Exemplar stammt von Donskoje und wurde mir von 

D. L. Ivanov geschenkt. Dieselbe Art kommt auch bei Varna 

vor und wurde von Toula unter zwei verschiedenen Namen be

schrieben und zwar als Cardium Dobritschense und Cardium 

J.lfichltilovi. Von diesen zwei Namen wähle ich den zweiten, da 

seine Beschreibung auf vollständigere Reste sich gründet, wäh

rend Card. Dobritschense als ein Doppelabdruck gefunden 

wurde. Ich führe hier beide Diagnosen Toula's än. 

« Cardium Dobritschense. Mir liegt ein Findling von Üagar

likjul zwischen Dobric und Baleik vor, auf dem sich ein Doppel

abdruck eines Cardium findet, dessen Schalenoberfläche recht 

auffallende Beschaffenheit zeigt. Ausser den zarten concentrischen 

Anwachsstreifen sind nämlich nur auf der vorderen Scha

lenoberfläche viele gegen den Wirbel zu sich verflachende 

scharfe und durch flache Zwischenräume getrennte Radial

rippen vorhanden, die auf den Kreuzungspunkten scharf an 

den winkligen Anwachsstreifen gebildete Knötchen tragen,. 

« Cardium Michailovi. Eine unvollkommene grössere Schale 

und der dazu gehörige Steinkern, sowie eine vollkommen er

haltene Schale eines kleinen Exemplares. Der Umriss der Schale 
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ist fast kreisförmig, der Wirbel ragt nur wenig vor, der Sclia

lenrand ist kurz, der Hinterrand aber eigenartig schuppig 

ausgezackt. Die Oberfläche der glänzenden Schale ist überaus 

zart concentrisch gestreift. Auf der vorderen Hälfte ziehen bei 

einem grösseren Exemplar drei scharf ausgeprägte Radial

rippen vom Wirbel ab, die zierlich gekörnelt sind. Der übrige 

Theil der Schale zeigt sich ganz seicht radial gestreift, 17 

ganz flache Rivpen wenl(m unter drr Loupe sichtbar». 

Vergleicht man diese Beschreibungen und die Zeichnungen, 

so kann man sich leicht clarnn überzeugen, dass es sich hier 

um rine und dieselbe Art handelt, welche auch zugleich mit 

der rnn uns abgebildeten Form übereinstimmt. 

Die Anzab I der rnrcleren beschuppten Rippen ist nach der 

Angabe des Autors bei C. Dobritschense und bei C. Michailovi 

verschieden, rs ist aber ganz natürlich dass diese Anzahl in der 

That sehr rariirt: ich ,·erfüge über nur zwei Ex(~mplare, es 

ist sehr wahrscheinlich, dass bei der Untersuchung mehrerer 

sich herausstellen wird, dass die Anzahl der beschuppten Rip

pen nicht gleich bleibt. In allen übrigen Merkmalen stimmen 

die Abbildungen beider Toula'schrn Arten mit <len russischen 

Exern plaren über2in. 

Nassa bosphorana Andrus. 

Taf. lX, fig. 2:3. 

Eine mittelgrosse )[assa, dünn, mit mittelmässig sich ver

grüssernden Umgängen. Das Gewinde besteht aus G Umgängen. 

Der obere Umgang ist glatt, auf dem zweiten erscheinen Quer

rippchen, welche unweit von der Naht mit einem zugespitzten 

Hückerchen sich enden. Sie werden dur('h Längsrippen gequert. 

Dieselben sind fein und bilden in den Kreuzungspunkten zier-
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liehe Knütchen. Es sind deren zwei. Die obere Längsrippe 

trennt den oberen schwach geneigten Theil des Umganges von 

dem unteren, steil abfallenden. Auf dem oberen Theil des Um

ganges \·erschwinden die Querrippthen fast ganz und nur in 

drr Nähe der Naht kann man eine Längsreihe sehr kleiner 

Hüekerchen hemerlrnn. Der untere Theil des Umganges er

scheint gitterförmig. Die zweite Längsrippe beginnt auf dem 

4-ten Umgange, auf dem fünften erscheint noch eine dritte 

Rip)le an der Naht. Der letzte Umgang grösser als das übrige 

Gewinde. Die Querrippen, welche im oberen und mittleren Theile 

desselben ganz deutlich sind, verschvvimlen auf dem unteren 

Theil. Ausser drei auf den oberen Umgängen vorhandenen 

Liingsrip1ien kommen auf !lem letzten Umgange unten noch zwei 

andere Längsrippen hinzu, so dass im Ganzen hier 5 Längs

rippen vorhanden sind. Von denselben ist die obere - die stärk

ste: die (lrei oberen sind durch Querrippchen gekreutzt, nad1 

unten n:rschwinden dif• letzterrn, so dass die vierte noch eine 

Reihe IT üc hrchen aufweist, -während die fiinftc ganz glatt ist. 

Die :Nlünüung oval, ziemlich breit. Das Peristom nicht 

verdickt, die äusserc Lippe dünn, der Ausguss kurz und von 

einrr sehiefen Falte begleitet, die innere Lippe dünn, kaum die 

Columella bedPe keml. 

DimPnsionen: Länge-15 mm., Länge des letzten Umgan

ges-!l, Breite-8,5, Länge der Mündung-7,5. 

L oc.: Berg Achtiar und Leuchtthurm von Jenikale (Halb. 

Kertsch). 

Ich bin genüthigt zu dPr schon ansehnlichen Anzahl der 

sarmatischen Nassen noch <lrei weitere neue Arten hinzufügen. 

Sie gehören einer ganzen Reibe origineller Nassa-formen aus 

der thonigen Facies der Kertscher mittelsarmatischen Schichten 

an, welche wahrscheinlich, den übrigen sarmatischen Nassen 

ähnlich, in einem genetischen Zusarnrnenheng mit der Gruppe 
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der N assa duplicata stehen. Die gegenseitigen Verhältnisse der 
bessarabischen Formen zu einander sind grösstentheils von R. 
Hörnes und J. Sinzov verfolgt. Ich übernehme augenblicklich 
nicht eine solche Arbeit für die krimokaukasischen Formen zu 
machen und beschränke mich nur auf die Beschreibung einiger 
besser charakterisirten Arten. Die jetzt beschriebene Form steht 
den Umrissen nach den echten Nassa duplicata Sow. am näch
sten, ist der Sculptur nach aber von derselben sehr verschieden. 
Diese Sculptur ist gitterförmig. Nach Eie h w al d hat auch 
Nassa Verneuli eine gitterförmige Sculptur, doch stellt seine 
Abbildung eine schlankere Form mit abgerundeten Umgängen 
und zahlreicheren Längsrippen dar. 

Mehr Ähnlichkeit besitzen jene Formen, welche Sinzov 
unter den Namen Buccinum duplicatum- Verneuli und Buccimtm 
Hörnesi var. gracile beschreibt. Doch ist die erste Form eine 
dickschalige N assa, bei welcher die der oberen Längsrippe 
unserer Art entsprechende Rippe verdoppelt ( oder genauer 
getheilt) ist. Auch ist die Zahl der Längsrippen auf den oberen 
Umgängen grösser. Nach den Exemplaren dieser Art, welche 
ich von Kischinev habe, ist dieselbe nichts Anderes, als Nassa 
duplica-ta, bei welcher die Längsrippen sich entwickeln. Die 
Querrippen walten ob und die Sculptur ist im Ganzen viel 
gröber, als bei Nassa bosphorana. Am meisten scheint die 
Sculptur der Nassa duplicata-Hörnesi var. gracilis Sinz. ähn
lich zu sein, jedoch ist diese letzte Form eine sehr verlängerte 
und besitzt 9 Windungen. 

N assa scalaris A n d ru s. 
Taf. IX, fig. 26-27. 

Eine kleine, sehr verlängerte, Cerithium-ähnliche Nassa 
hat eckige, kieltragende Umgänge. Der Kiel wird durch eine 
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auf dem dritten Umgange beginnende Längsrippe gebildet. 

Dünne, zarte Querrippen erzeugen auf dieser Rippe, indem sie 

dieselbe kreuzen, wellige Biegungen. Die Kielrippe verläuft etwa 

in der Mitte der Umgänge. In dem oberhalb der Kielrippe lie

genden Theil bemerkt man manchmal eine sehr fein fadenförmige 

Rippe. Unterhalb der Kielrippe erscheint an der Naht auf dem 

4- ß Umgange eine glatte: nicht wellige Längsrippe. 

Wenn diese zweite Längsrippe auf dem vierten Umgange 

erscheint, so bemerkt man gewöhnlich auf dein 6-ten noch eine 

dritte Längsrippe, welche ihrerseits an der Naht zu liegen 

kommt, während die zweite schon am Umgange selbst sich be

findet. Auf dem letzten Umgange beobachtet man unterhalb der 

Kielrippe noch weitere drei Längsrippen, welche durch sehr 

feine dünne Querrippen gekreuzt sind. Erscheint die zweite 

Längsrippe auf dem 6-ten Umgange, dann ist die unterste, 

vierte Längsrippe schwächer entwickelt, als die übrigen, ist 

aber gleich stark mit den anderen, wenn die zweite Längs

rippe schon am 4._-ten Umgange erscheint. Die Mündung eckig

oval, die äussere und innere Lippe ist dünn, der Ausguss ist 

deutlich, obwohl klein. 

Dimensionen: Länge - 10 mm., Länge des letzten Um

ganges-4,2 mm., Breite des letzten Umganges-3,8. 

Loc.: Cap Akburun, Leuchtthurrn von Jenikale. Diese Art 

unterscheidet sich von den übrigen mir bekannten sarmatischen 

Arten durch ihre thurmförmige, Cerithium-ähnliche Gestalt. Die 

Sculptur erinnert an die der N. bosphorana, doch die Quer

rippen verschwinden fast und die obere Längsrippe tritt kiel

artig hervor. In dieser letzten Hinsicht ist unsere Art N. Ja

quemarti d'Orb. ähnlich, welche aber nicht so ,·erlängert ist 

und eine gröbere Sculptur besitzt. Der Kiel der N. Jaquemadi 

ist durch eine Reihe Höckerchen gebildet und nicht durch 

eine wellige Rippe, wie bei N. scalaris. Auch bemerkt man 
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bei N. Jaqllemarti unterhalb des Kieles keine Längsrippen 

mehr. 

Die Herren Sirnonovit, Sorokin und Bacevit 1) haben 

unter dem Namen von Cerithiztm sca7are eine Form beschrieben, 

welche wahrscheinlich mit unserer identisch ist, doch ist die 

Abbildung ungenügend, um diese Identificirung sicher anzu

nehmen. 

Nassa Akburunensis Andrus. 

Taf. lX. fig. 24-2:5. 

Eine kleine N assa, von verlängert konischer Form, besitzt 

7 Umgänge, welche gewölbt und eckig sind und allrnählig 

nach unten breiter werden. Schon auf dem zweiten Umgang 

erscheinen deutliche, ziemlirh grobe Querrippen, welche gegen 

die obere Naht verschwinden. Im oberen Drittel der Umgänge 

zieht eine dünne doppelte Längsrippe, welche in den Kreuzungs

punkten kleine doppelte Knötchen bildet. Oberhalb dieser Knoten

reihe werden, wie gesagt, die Querrippen schwach und man 

bemerkt eine Einbiegung der Oberfläche. 

Dimensionen: Länge-14,5 mm., Länge des letzten Urn

ganges-- 7 ,5, dessen Breite--6,7 mm. 

Loc.: Akburun, Leuchtthurrn von Jenikale, Jurgaki (Halb. 

Kertsch). 

Steht am nächsten der Nassa Jaquemarti, unterscheidet 

sich aber von derselben durch die schärfer ausgeprägte Quer
sculptur. 

1) Materialien zur Geologie von Kaukasus. 1875. Atlas. Taf. Vlll. fig. 2a-6. 
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Erklärung der Tafel IX. 

Fig. 1. JJfonactiniladarum sp. Leuchtthurm von Jenikale. a) Der 

ganze Stock in natürlicher Grösse. b) Ein Stück der 

Oberfläche. 8/1. 
Fig. 2. Cymodocea exsors Eichw. Original von Eichwald aus 

Kischinev. 4/1. 
Fig. 3- 8. Cryptomactra pes anseris m. Donskoje (Gouv. Stavropol). 

Fig. 3-G in natürlicher Grösse. Fig. 7-8 (Schlossbau) 

circa 2-mal vergrössert. 

Fig. 9. Cardium subfittoni m. Berg. Achtiar (Halbinsel Kertsch). 

Etwas vergrössert. 
Fig. 10-14. Cardium Barboti R. Hörn. Fig. 10-12. Leuchtthurrn 

von Jcnikale. Fig. 13-14. Berg Achtiar. Alle Figuren 

in natürlicher Grösse. 
Fig. 15. Cardium centopleurum m. Berg Achtiar. Circa 2-mal ver

grössert. 
Fig. 16-19. Cardium llfichailovi Tonla. Fig. lö-17. Leuchtthnrrn 

von Jenikale. Fig. 18-19. Donskoje (Gouv. Stavropol) 

Alle Figuren in natürlicher Grilsse. 

Fig. 20-22. Cardium pseudosemisulcatum rn. Lenchtthurrn von J eni

kale. Natürliche Grösse. 

Fig. 23. Nassa bosphorana m. Berg Achtiar. Natürliche Grösse. 

Fig. 24-25. Nassa Akburunensis m. Leuchtthurm von Jenikale 

Natürliche Grösse. 
Fig. 26-27. Nassa scalaris rn. Leuchtthurm von Jenikale. Natürliche 

Grösse. 
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