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D i e t e r t i ä r e n B i l d u n g e n d e s n ö r d l i c l i e n P e r u . 

I m Gegensatze zu den berei ts schon näher bekannten 
mar inen Tertiärablagerungen Chiles u n d Argent in i ens finden w i r 
n u r wenige U r k u n d e n über die g le i chal ter igen Schichten der 
nördlichen Küstenstaaten Südamerikas, obwohl dieselben i n 
dem geologischen B a u des Grenzgebietes an der Küste Perus 
und Ecuadors eine grossere ßo l l e zu spielen scheinen als i n 
den südlichen Staaten. 

D e r wüstenartige Charakter des Landstr i ches trägt w o h l 
dazu bei , dass die wenigen Nachr i chten sich bloss auf die u n 
m i t t e l b a r e Nähe der Hafenplätze beziehen, und niemand sich 
angelockt fühlte, auch t ie fer ins L a n d zu gehen. 

I c h hat te die Gelegenheit , einige Wochen i m J a h r e 1898 
i n dem nördlichsten Gebiete Perus zu v e r w e i l e n , i n der Gegend 
zwischen P a y t a und Tumbez, die i c h ausnützte, um den geo-
b g i s c h e n B a u der Gegend zu s tud i ren , u n d i ch lege hier die 
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Ergebnisse dieser Studien nieder. D ie beiliegende K a r t e i s t 
nach W O L F ' S geographischer K a r t e von Ecuador entwor fen , 
i n dem südlichen The i l e nach RAIMONDI'S K a r t e von P e r u er 
gänzt. Beide K a r t e n , die i ch während meines Aufenthal tes 
i n diesen Gegenden b e n u t z t e , leiden i n diesem G e b i e t , das 
seit langer Z e i t zwischen P e r u und Ecuador s t r i t t i g gewesen 
i s t , an v ie len Unvo l lkommenhe i ten . 

P a y t a . 

Es i s t der einzige P u n k t der nördlichsten Küste Perus , 
über welchen i ch eine, Avenn auch k u r z e u n d mangelhafte 
B e m e r k u n g auffinden konnte . Sie s tammt v o n O R T O N ^ und 
enthält n u r eine oberflächliche W a h r n e h m u n g . 

Schon vom A n k e r p l a t z aus, w e n n man die steilabfallende 
Küste überblickt, bemerkt m a n , dass der östliche T h e i l der 
Küste anders gebaut i s t als der westl iche. Östlich l iegen die 
Schichten hor izonta l , und die Küste verläuft i n we i t em Bogen, 
ohne i rgendwo scharf ins Meer h ine inzutre ten , Avestl ich haben 
w i r ein scharf vorspringendes Vorgeb i rge m i t s t a r k l a n d e i n 
wärts einfal lenden Schichten. 

D i e Erklärung findet man g l e i c h , w e n n man ans L a n d 
ste igt . Östlich finden w i r Sandsteine, Conglomerate u n d thonige 
Schiefer v o n jungem Charakter , w e s t l i c h t r e t e n P h y l l i t e auf. 
D i e Grenze zwischen den beiden B i ldungen l i e g t bei den l e tz ten 
Fischerhütten d icht an der S t a d t , und die Discordanz der 
Schichten i s t ganz deut l i ch zu sehen. 

D i e P h y l l i t e s ind von r o t h b r a u n e r , zuAveilen aschgrauer 
bis grünlicher F a r b e , m i t Seidenglanz an dem fr ischen B r u c h , 
u n d zer fa l len i n scharfkant ige , harte , blätterige S p l i t t e r . Sie 
e n t h a l t e n , Avenn auch n i cht häufig, k le ine G r a n a t k r y s t a l l e , 
u n d sind durchsetzt v o n Abelen A d e r n A'on milchweissem Quarz, 
die geAVöhnlich k l e i n sind, zuwei len aber eine Mächtigkeit bis 
zu 60 cm erreichen. D i e Schichten sind an manchen Stel len 
gebogen, streichen i n der Rege l und auch i m Ganzen N . — S . 
und fa l l en gegen Osten m i t einem W i n k e l v o n 25—30 ' ' ein. 
Die s ichtbare Mächtigkeit dieses Complexes beträgt h ier m i n 
destens 200 m, da er über der Stadt bis zu einer Höhe von 

' O R T O N , The Andes and the Amazon, 
39* 
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100 m aufsteigt . E r b i l d e t scharfe unregelmässige G r a t e u n d 
lässt sich dadurch i n der Stre i chungsr i chtung sehr w e i t m i t 
blossem Auge v e r f o l g e n , indem er sich i n der k a l t e n , j eder 
V e g e t a t i o n beraubten Gegend ganz deut l i ch v o n dem gegen 
Osten anstossenden Tafe l lande abhebt. E r s t re i cht südlich 
gegen die 20 k m v o n P a y t a entfernte Hügelkette , genannt 
Serra de la Si l le , deren zugespitzte F o r m e n w o h l demselben 
M a t e r i a l ihre Gesta l t verdanken . 

A n dieses P h y l l i t g e b i r g e Stessen von Osten hor izontale 
junge B i ldungen an, die aus folgenden Stufen bestehen: 

Oben l iegen 
a) C o n g l o m e r a t e . B e i einer Gesammtmächtigkeit von 

50 m i s t diese Stufe gebi ldet aus 0 , 5 — 1 m dicken Bänken 
grobkörnigen, zuwei len k a l k h a l t i g e n Sandsteins, dem v i e l 
gröberes Gerol le beigemengt i s t . Stellenweise, wo sich 
dieses GeröUe anhäuft, t r e t e n lose gebundene Conglomerate 
auf. Das GeröUe besteht fast ausschliesslich aus mehr 
oder weniger zugerundeten Bruchstücken der vorher er 
wähnten P h y l l i t e . Gegen unten t r i t t dieses grobe M a t e r i a l 
zurück, und es stel len sich n u n 

b) S a n d s t e i n e ein. I h r e Mächtigkeit i s t ger inger und mag 
bis 30 m betragen . E s wechseln h ier Bänke von härteren, 
mittelkörnigen, he l lgrauen, m i t gelbl ichen, thonigen, z i em
l i c h weichen Sandsteinen. D i e beiden Stufen lassen sich 
n i cht scharf von einander t rennen , auch i s t die Grenze 
zwischen ihnen v e r w i s c h t , sie b i lden eine typische Reihe 
von Sedimenten, die bei negat iver Bewegung der S t r a n d 
l in ie entstanden sind. Dagegen heben sie sich ganz 
deut l i ch v o n der darunter l iegenden Stufe ab. E s 
sind das 

c) S c h i e f e r t h o n e , ge lbbraun, zerbrechl ich , die Gyps i n w i n 
z igen K r y s t a l l e n e n t h a l t e n , u n d selten k l e i n e , k a u m 
einige Centimeter dicke Schichten feinen, thonigen, gelben 
Sandsteins führen. I h r e s ichtbare Mächtigkeit beträgt 
gegen 20 m. 

D i e Grenze zwischen dieser unters ten Stufe und der 
hangenden i s t an der ganzen Küste scharf s i ch tbar , da die 
hangenden Sandsteine und Conglomerate s te i l abgebrochen 
s ind und hohe, fast senkrechte W ä n d e b i lden , die gegen unten . 
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von der Höhe a n , wo die Schiefer beg innen, eine sanftere 
Böschung erhal ten (s. Taf . X V I P r o f i l I ) . 

A l l e genannten Schichten führen Fossi l ien. Dieselben 
sind i n den oberen sandigen Schichten häufiger, dafür aber 
büssen sie an i h r e r E r h a l t u n g ein. Sie sind s t a r k c o r r o d i r t 
u n d sehr zerbrechl ich , oft n u r als Ste inkerne erhal ten . 

I c h fand h i e r : 

I n den Sandsteinen u n d C o n g l o m e r a t e n : 

Pecten pai/tensis G E Z . , z i e m l i c h 
häufig. 

— intercostatus G E Z . 
— densicindus G E Z . 
Ostrea oeulata G E Z . 
— lunaris G E Z . , n i c h t se l ten. 

Arca reversa G E A Y . 
Pectunculus paytensis D ' O E B . , sehr 

häufig. 
Baeta gibhosa G A B B . 
Venus saginata P H I L . 
Chione columhensis S o w . 

I n den S c h i e f e r n : 

Kucula minuscula G E Z . Mitra lahiata G E Z . 
Cardiumproeurvatum(j!V.z.,h:&\)Lfig. Strombus furcattis G E Z . 
Fusus inflatus G E Z . Natica elata G E Z . 
Columbella turrita G E Z . Sigaretus excentricus S o w . 

D ' O R B I G N Y g iebt aus P a y t a v i e r A r t e n an. GTABB beschreibt 
1 7 A r t e n , v o n denen 1 5 v o n R A I M O N D I , z w e i v o n O E T O N ge
sammelt w u r d e n , von denen w i r nachher noch sprechen werden . 

Nördlich von P a y t a behält die Küste denselben Charakter , 
sie i s t n u r von den erwähnten jungen Sedimenten gebi ldet , 
die auf lange Strecken ihre hor izontale L a g e r u n g behalten. 
W e i t e r gegen Norden w i r d diese L a g e r u n g jedoch gestört. 
D ie Schichten b i lden einen flachen Sat te l und fa l l en zuerst 
gegen S W W . m i t e twa 1 0 ° , dann aber gegen N O O . E r s t 
bei Negr i tos und T a l a r a kommen stärkere Neigungen zum 
Vorschein . 

T a l a r a . 

I n dem stei len, bis 8 0 m hoch emporragenden Vorgeb i rge 
v o n T a l a r a können w i r folgendes P r o f i l beobachten. 

V o n oben : 
. a) Grobkörnige d ickbankige Sandsteine, die z ieml ich locker 

sind und le i cht zum groben Sand v e r w i t t e r n , von hel ler , 
ins Gelbl iche spielender F a r b e . I h r e Mächtigkeit mag 
gegen 2 5 m betragen. D a r u n t e r l iegen 
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b) Thonige graue Sandsteine, wechsel lagernd m i t dünnen 
Schichten grauen Thones. D i e Mächtigkeit 10—15 m. 

c) Braune Schieferthone von derselben Beschaffenheit w i e 
die von P a y t a , enthal ten aber keine e ingelagerten Sand
steinschichten. I h r e Mächtigkeit mag bis 40 m betragen. 

Sämmtliche Schichten streichen N N O . — S S W . (hora 13) 
u n d fa l len nach 0 . ein m i t einem W i n k e l von 30". Dies 
Stre ichen i s t w e i t nach S. ver fo lgbar . 

D i e Schieferthone reichen bis zum Meeresniveau, aber gegen 
1 0 0 — 1 5 0 m vom Strande sieht man aus dem Wasser grössere 
Fe lsen hervorragen , die zu w e i t stehen, als dass sie abgerutschte 
Geste inspart ien sein könnten; auch sieht man bei der Ebbe , 
dass sie i n einer L i n i e l i e g e n , die der S t r e i c h r i c h t u n g e n t 
spr icht . Sie laufen d i rec t südlich, gegen P u n t a Negr i tos , wo 
sie n o c h , i n z iemlicher E n t f e r n u n g vom U f e r , gefährliche 
K l i p p e n b i lden . D a aber be i Negr i tos die Küste flacher i s t , 
die hangenden Sandsteine fehlen, u n d der flachen, vom h i n e i n 
getr iebenen Sande bedeckten Oberfläche nach zu ur the i l en , 
an der Zusammensetzung des Bodens n u r Schiefer t h e i l -
nehmen, so können diese Kl ippengeste ine n u r v o n dem unter 
den Schiefern l iegenden Gesteine gebi ldet w e r d e n . Es s ind 
h a r t e conglomeratische Sandsteine m i t s t a r k k a l k i g e m B i n d e 
m i t t e l (s. Ta f . X V I P r o f i l I I ) . 

I n den Schiefern v o n T a l a r a (Stufe c) fand i c h folgende 
F o s s i l i e n : 

Nucula araucana P H I L . Cardium procurvatum G R Z . 
Lucina pulclidla G E Z . Columbella buccata G E Z . 
Corbula lanceolata G E Z . — longistoma G E Z . 

Sämmtliche Mo l lusken gehören sehr k le inen F o r m e n an. 
D i e oberen E t a g e n sind ganz fossilleer. 

W i r haben es h ier gewiss m i t denselben Schichten zu 
t h u n , die w i r i n P a y t a kennen l e r n t e n , n u r dass hier , w e i t e r 
v o m Strande, keine Conglomeratb i ldung zu Stande gekommen 
i s t . D ie nächste U m g e b u n g nördlich v o n T a l a r a i s t flach, 
erst östUch, 1^ k m w e i t , erhebt sich e in Hügelzug. A n dem 
nördlichen E n d e der k le inen B u c h t von T a l a r a kommen 
stei lere U f e r zum Vorschein , die aus cong lomeratart igen Sand
steinen gebi ldet s ind. Dieselben ziehen sich j e t z t eine w e i t e 
Strecke gegen N . , u n d s ind schwach, i n der Rege l gegen 0 . 
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geneigt. B e i Mancora , 60 k m w e i t von T a l a r a , kommen unter 
ihnen r o t h gefärbte Schiefer zum Vorschein, die an mehreren 
P u n k t e n s ichtbar sind. I n dieser Gesta l tung z ieht sich die 
Küste bis nach Boca Pan. 

B o c a P a n . 

E i n bre i tes , t r o c k e n liegendes F lussbet t , Quebrada de Boca 
P a n , das n u r noch an seiner Mündung eine 1 k m bre i t e und 
etwas kürzere , durch eine Sanddüne völlig vom Meer ab 
getrennte salzige Lagune bes i tzt , gestat tet uns, i n das L a n d 
t i e fer e inzudringen. E i n bis 150 m hoher Hüge lzug , der 
v o n N . längs der Küste läuft, w i r d von dieser Quebrada 
d u r c h s c h n i t t e n ; südlich von i h r erhebt er sich zu einer 
grösseren Höhe von über 200 m. D i e ganze Masse der 
Hügel bis fast an i h r e Basis i s t von Sandsteinen gebildet . 
E s sind feinkörnige dichte Sandsteine, zwischen die sich Bänke 
von cong lomeratar t igen , b r a u n gefärbten Sandsteinen e i n 
schalten. Sie unterscheiden sich von den Sandsteinen von 
P a y t a d u r c h die grössere Härte u n d D i c h t e , i h r ka lk iges 
B i n d e m i t t e l u n d i m Al lgemeinen durch dunklere Färbung, i n 
welchen M e r k m a l e n sie m i t den K l i p p e n bi ldenden Gesteinen 
von T a l a r a u n d Negr i tos übereinstimmen. U n t e r ihnen s ind 
an der Küste selbst r o t h gefärbte Thone s ichtbar . 

E s sind das feinsandige, n u r w e n i g plastische, geschichtete 
Thone. E s wechseln ro th farb ige Schichten m i t dünnen grünlichen, 
doch t r i t t die l e tz te F a r b e sehr zurück, so dass sie i m A l l 
gemeinen, besonders aus grösserer E n t f e r n u n g , intensiv r o t h 
erscheinen. Sie besitzen eine Mächtigkeit v o n 8—12 m u n d 
überlagern dunkelbraune bituminöse Schiefer , die an der 
Küste selbst i n einer Mächtigkeit n u r von 5—8 m zum V o r 
schein kommen. D i e Schichten sind z iemlich gestört. E s 
herrscht aber das Streichen N N O . — S S W . (hora 13—14) und 
das E i n f a l l e n gegen 0 . 

I n d e m w i r m i t der Quebrada landeinwärts gehen, e n t 
schwinden uns ba ld die Schiefer und man sieht n u r die 
hangenden Sandsteine m i t östhchen E i n f a l l e n v o n v e r 
schiedener N e i g u n g , das aber 15" n i c h t überschreitet. E s 
dauer t 2 — 3 k m , bis sich wieder die Schichten herausheben; 
sie fa l l en j e t z t gegen W . , und unter ihnen t r e t e n w i e d e r u m 
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ro the Thone und bituminöse Schiefer zu Tage . K i l o m e t e r w e i t 
s ieht man j e t z t die flachen Hügel des Landes von diesen 
Schiefern eingenommen, bis östlich i n einer E n t f e r n u n g von 
3 — 4 k m ein anderer Hügelzug sich zu heben beginnt . 

I n den vegetationslosen Gegenden herrscht überall die 
monotone dunkelbraune Färbung des Bodens. D i e Schichten 
s ind fast h o r i z o n t a l , n u r sehr schwach gegen W . geneigt . 
D i e braunen bituminösen Schiefer enthal ten v i e l G y p s , der 
sowohl i n k le inen K r y s t a l l e n i n ihnen v o r k o m m t , als auch bis 
1 cm dicke A d e r n v o n Fasergyps i n a l l en R i c h t u n g e n b i lde t . 
O f t t r e t e n auch Ausblühungen von Alaunsalzen von weisser 
oder schwefelgelber F a r b e auf, zuwei len auch dünne Schichten 
v o n gelblichweissen compacten M e r g e l k a l k e n , die gewöhnlich 
i s o l i r t vorkommen. 

D i c h t am Fusse des Hügelzuges , der längs der Küste 
verläuft, kommen an seinem östlichen Abhänge Schlamm-
vulcane vor . D i e Localität heisst H e r v i d e r o , von dem Namen 
der Vulcane selbst, die Herv ideros genannt werden , d. h . s ie 
dende Quellen (herv i r = sieden). A u f einem k l e i n e n , k a u m 
ein paar hunder t Quadratmeter w e i t e n P la teau l iegen z w e i 
Tümpel. D e r grössere mag 5 m i m Durchmesser haben, der 
k le inere n u r 2 m. Beide sind thätig. Sie sind m i t he l lgrauem 
Schlamm ausgefüllt, der an den Rändern etwas d ichter u n d 
zähflüssig, i n der M i t t e leichtflüssig i s t . Es t r e t e n da 
immer kle ine Gasblasen hervor . V o n Z e i t zu Z e i t , i n 
Zwischenräumen von 1—5 M i n u t e n , kommen stärkere Gas 
blasen herauf, die die Schlammoberfläche s t a r k aufblähen u n d 
p latzend den Schlamm verspr i t zen . D e r V o r g a n g v e r l e i h t den 
Quel len den Schein des Siedens. D e r Schlamm selbst i s t 
kühl, s t a r k salzig, m i t b i t t e r e m Nachgeschmack. 

Die Gase sind entzündbare Kohlenwassersto f te , die sich 
gewiss i n den darunter l iegenden bituminösen Schiefern e n t 
w i c k e l n und auf Spal ten zu Tage t r e t e n . 

A n der Südseite der Quebrada de Boca P a n , 4 — 5 k m 
südlich v o n den beschriebenen Schlammvulcanen, befindet s ich 
eine andere Gruppe , die sogar kräftiger sieden sollen. Z u r Z e i t 
meines Aufentha l tes w a r e n sie aber n i c h t thätig, der Schlamm 
w a r völlig v e r t r o c k n e t und geborsten. Nach dem bre i ten Schlamm^ 
S t r o m zu ur the i l en , müssen sie a l lerdings kräftiger ausbrechen. 
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Z o r r i t o s . 

A u f der 12 k m we i ten Strecke zwischen Boca P a n und 
Z o r r i t o s kommen an der Küste hauptsächlich n u r die be
schriebenen Sandsteine zum Vorschein . B is zur Quebrada 
Sechurita t r e t e n noch darunter die ro then Thone und b i t u m i 
nösen Schiefer a u f , von da aber senken sich dieselben und 
die Küste i s t n u r von den Sandsteinen beherrscht . I n Z o r r i t o s 
(bei dem Fr i edho f ) kommen dai ' in fossilführende Bänke vor . 
E s s ind meistens Gastropoden, die man hier findet. Das Ge 
ste in i s t h a r t e r , cong lomeratart iger Sandstein und die Fossi l ien 
s ind n u r schwer u n v e r l e t z t zu e r h a l t e n , w e n n sie n i cht aus
g e w i t t e r t daliegen. 

I c h fand h i e r : 

Arca Larhinii N E L S O N . Turritella Inca G B Z . 
— septifera G E Z . — gotliica G B Z . 
— (Noetia) modesta G E Z . — inconspicua G E Z . 
Psammobia Barwini P H I L . — robusta G E Z . 
Venericardia clavidens G B Z . — Gabbiana G E Z . 
Turritella rotundata G E Z . Solarium sexlineatum N E L S O N . 
— infracarinata G E Z . Struthiolaria guttifera G E Z . 

N E L S O N , der ein grösseres M a t e r i a l von h ier erh ie l t , zählt 
59 A r t e n v o n Mol lusken , v o n denen jedoch n u r 27 specifisch 
best immt sind. Sie werden w o h l aber von mehreren P u n k t e n 
i n der Umgegend stammen. 

C a l e t a G r a u . 

A u f der kurzen Strecke zwischen Zor r i t o s u n d Caleta 
G r a u begegnen w i r w iederum der Aufwölbung der Schichten. 
B e i Pieroles (gehört noch zu Zorr i tos ) t r e t e n schon unter 
den Sandsteinen ro the Thone auf, w e i t e r nördlich kommen auch 
bituminöse Schiefer zum V o r s c h e i n , die sich von hier über 
Caleta G r a u bis nach Malpaso erstrecken. D i e Sandsteine 
l iegen i n Caleta G r a u erst i n einer Höhe v o n 40 m, sie fa l len 
gegen N . ab, so dass sie bei Malpaso wieder das Meeresniveau 
erreichen. 

Das folgende P r o f i l k a n n hier beobachtet w e r d e n : 
a) Conglomerate, die zuwei len ßol lstücke über Faustgrösse 

enthal ten und v i e l versteinertes H o l z führen. Sie nehmen 
die höchsten P u n k t e des bis 150 m hohen Hügelzuges e in . 
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V) Sandsteine, mittelkörnig, graugefärbt, bis 40 m mäclitig, 
die bei Malpaso ganz g u t zu beobachten s i n d , da sie 
h ier das Meeresniveau erreichen. Sie sind g robbank ig 
u n d enthalten senkrecht zu den Schichtflächen stehende, 
bis 4 dm lange, meist röthlich gefärbte, öfters verzwe ig te 
C y l i n d r i t e n . 

c) Feinkörnige, dunkle , har te Sandsteine m i t Zwischenlagen 
von dunke lgrauen Schiefern, bis 10 m mächtig. 

d) E o t h e Schiefer, bis 12 m mächtig; sie s ind an manchen 
O r t e n durch graue oder grünliche Schiefer v e r t r e t e n . 

e) Schwarze, glänzende Schieferthone m i t Spuren von P f l a n 
zen, 2 m mächtig. 

f ) L i g n i t , blätterig, schwarz, v i e l T h o n enthaltend, 80 cm 
bis 1 m mächtig. 

g) Braune Schiefer, bituminös, m i t Pflanzenspuren. 
h) A u s t e r n b a n k von 80 cm Mächtigkeit. 
i ) Bituminöse Schiefer m i t Gyps . 

D i e Schichten d — i s ind am besten i n einigen k le inen 
Eissen nördlich von Quebrada H e a t h , an deren Mündung die 
Ansiedelungen v o n Caleta G r a u stehen, zu beobachten. 

D i e Schichten sind gegen 0 . geneigt unter einem W i n k e l 
v o n 20", so dass w i r , m i t der Quebrada H e a t h ins L a n d e i n 
dr ingend , ba ld ausserhalb des Schiefersystemes sind u n d das 
Sandsteinniveau erreichen. Dasselbe dauert aber k a u m 2 k m 
w e i t an. D i e Schichten erheben sich wiederum, fa l l en gegen W . , 
j e t z t aber sehr sanft , 6—10" , und die Schiefer t r e t e n i n der 
Thalsohle wieder zu Tage. D i e Schichten b i lden hier also eine 
M u l d e , deren west l i cher Flügel s te i ler , deren östlicher sanfter 
i s t und nachher i n hor izontale L a g e übergeht. Dabe i sind 
aber die Schichten s t a r k v e r w o r f e n . D i e Sprünge s ind z w a r 
v o n ger inger H ö h e , 2 — 6 , höchstens 10 m , dafür aber s ind 
sie i n grosser Z a h l vorhanden und k r e u z e n sich. I n den t ie fen 
u n d schmalen Rissen nördlich v o n Quebrada H e a t h , wo die 
oben erwähnten gefärbten Schichten v o n ger inger Mächtigkeit 
deut l i ch h e r v o r t r e t e n , k a n n man an ihnen diese V e r w e r f u n g e n 
ganz scharf beobachten. M a n k a n n da sehen, dass die Schich
t e n manchmal auf einer Strecke v o n 30 m 4 oder 5 verschiedene 
Sprünge aufweisen. 

I n dem H a u p t t h a l , der t r o ckenen Quebrada H e a t h , s ind 

\ 
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diese Verhältnisse durch den v ie len Abhangschut t s t a r k v e r 
wischt . 

Die Prof i lskizze I I I (Taf . X V I ) mag den Querschni t t 
durch den Hügelzug der Küste i n G r a n veranschaulichen. 

A n z w e i Stel len i n der Nähe finden sich Fossi l ien, beide 
i m Bereiche der bituminösen Schiefer. D i e eine l i e g t 1 k m 
nördlich von Quebrada H e a t h an der Küste, i m Zusammenhang 
m i t der Aus ternbank , die andere i n Quebrada Hor tens ia , einer 
A b z w e i g u n g der Quebrada H e a t h . 

I c h fand d o r t : 
Ostrea latiareata G K Z . CardiumtenumargoGB.z.,n.selten. 
— sculpta ÜKz. Lutraria Hortensia G B Z . 
Yenus Münsteri D ' O S B . , häufig. — vetula P H I L . 
— Nelsoni G E Z . , häufig. Dosinia lenticula G E Z . 
Ci/thereaplaniviefaGvv.,n. selten. Leda acutisinuata G B Z . 
— affinis G E Z . , n i c h t se l ten. Turritella filicincta G E Z . , häufig. 
Cardium suhaucanum G E Z . Lucina prosoptera G E Z . 

I m Bereiche der Sandsteine: 

Arca LarUnii N E L S O N . Pyrula roseta G E Z . 
•— obesiformis G E Z . Puncturella phrygia G E Z . 
Turritella dltilirata C O N E . 

D i e bituminösen Schichten führen E r d ö l , das i n Caleta 
G r a u u n d Z o r r i t o s , sowie be i Negr i t o s durch Bohrungen ge
wonnen w i r d . 

Nördlich von Caleta G r a u herrschen an der Küste die 
Sandsteine, v o n Cruz an z ieht sich die Hügelkette vom U f e r 
weg . D i e Küste w i r d j e t z t zu einem aus A l l u v i o n e n des 
Tumbezflusses gebi ldeten F l a c h l a n d e , welchen Charakter sie 
bis zur Stadt Tumbez b e w a h r t . 

V o n C a l e t a G r a u n a c h M a n g u r c o . 

Das ganze Gebiet zwischen der Küste u n d der 60 k m 
ent fernten Geb i rgsket te , Cord i l l e ra d 'Amotape, i s t sowohl auf 
der W o L F ' s c h e n K a r t e w i e au f der RAIMONDI'S weiss gelassen 
und kurzwegs als Wüste bezeichnet. 

Das A m o t a p e - G e b i r g e selbst n i m m t seinen A n f a n g an 
dem K n o t e n p u n k t e der ecuadorischen Cordi l lere zwischen 
Z a r u m a und L o j a u n d s t re i cht vom Tumbezflusse i n südwest
l i cher R i c h t u n g gegen den Meerbusen v o n P a y t a , w o es 
allmählich abfällt. 
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D i e ganze Gegend , die einen steppenart igen Cl iarakter 
hat , trägt einige Hügelreihen, die durch mehrere, dem Meere 
zulaufende trockene Flussthäler (Quebradas) durchquert s ind. 

Zwischen Caleta G r a u und Plateros , einer Ortschaf t am 
Tumbezflusse, pass ir t man dre i solche Quebradas, die i n der 
R i c h t u n g gegen N W . und N . ziehen. E s s ind dies Quebrada 
de Charan, Quebrada de Cruz und Quebrada de Pampa la rga . 

D i e Hügel zeigen denselben B a u w i e bei Z o r r i t o s . Oben 
l iegen die Sandsteine, darunter rothe Thone u n d bituminöse 
Schiefer. Je w e i t e r w i r östlich vorrücken, desto höher l i e g t 
die Grenze zwischen den beiden B i l d u n g e n , die durch die 
r o t h e n Thone ganz gut m a r k i r t und auf we i te Strecken s i cht 
bar i s t . E s bewe is t , dass die Schichten eine schwache, i n 
einzelnen Fällen k a u m bemerkbare Ne igung gegen W e s t e n be
s i tzen. Besonders schön und t y p i s c h i s t dieser B a u an den 
hohen Abhängen der Quebrada de Pampa l a r g a zu beobachten, 
w o die oberen Sandsteine eine ganz p i t toreske Landschaf t 
b i lden . H i e r kommen die r o t h e n Thone i n einer Höhe v o n 
gegen 100 m über der Thalsohle zu l i egen , die selbst auch 
schon z iemlich hoch über dem Meeresniveau l i eg t . 

D i e sanften Abhänge der Hügel gegen das bre i te T u m b e z 
t h a l s ind von bituminösen Schiefern geb i lde t , die überall i n 
der Gegend von Plateros zum Vorschein kommen. 

V o n P la teros , dem Tumbez tha l aufwärts, begegnen w i r 
bis nach Vaquer ia immer denselben B i ldungen . Das T h a l i s t 
h i e r w e i t , die Flussufer sumpfig, m i t üppiger Vege ta t i on be
deckt , die sich jedoch n u r au f die Thalsohle beschränkt. So
b a l d w i r den Tha labhang be tre ten , zeigt sich g le ich die kahle 
Erdoberfläche, n u r m i t dürrem Gras und vere inzel ten Sträuchern 
bedeckt . 

B e i Vaquer ia v e r e n g t sich das T h a l . D i e Sandsteinschichten 
kommen hier t ie fer zu l iegen. D i e Hügel des l i n k e n Ufers 
rücken näher an den F l u s s , i h r e Abhänge sind stei ler u n d 
bewaldet . M a n durchquer t einige k le ine Quebradas, die dem 
Tumbezflusse zulaufen. I h r e Abhänge s ind aus Sandste in
schichten gebi ldet , die gegen oben zu Conglomeraten werden , 
m i t g r o b e m , aus Quarz bestehendem G e r o l l e , u n d über der 
Sohle sieht man d a r u n t e r k a u m 2 — 3 m hoch die Schiefer 
hervor tauchen . Das dauert von H i g u e r o n bis nach Capitania . 
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V o r der l e tz ten Ortschaf t verlassen w i r das T h a l des Flusses, 
der hier eine s tarke und grosse Schlinge b i l d e t , und über
schreiten den bis 250 m hohen Hügelzug. D i e k le ine Quebrada, 
die h ier von W e s t e n dem Tumbez zuläuft, i s t m i t grobem 
Quarzschotter ausgefüllt, die nördlichen Abhänge sind von 
sandigem groben Schutt bedeckt , der aus den Sandsteinen 
s t a m m t , sobald w i r aber e twas w e i t e r und höher das a n 
stehende Gestein beobachten, bemerken w i r , dass es G r a n i t 
i s t . E i n hellgefärbtes Gestein m i t vorwiegenden Quarz, 
schwach rosa-gefärbtem Fe ldspath und spärlichen G l i m m e r 
schuppen. D i e ganze Masse des Hügels , der sich gegen 
Osten , dem Fluss z u , v e r b r e i t e r t , besteht aus G r a n i t , der 
zuwei len s t a r k zerklüftet erscheint und t i e f e , enge Spalten 
aufweist . 

D e r Hügel ist durch eine t i e f e , enge, dem Flusse z u 
laufende Schlucht gethe i l t , an deren südlicher, ste i ler W a n d , 
die einige M e t e r über den Rücken h e r v o r r a g t , man die fast 
hor i zonta l geschichteten d icken Conglomeratbänke beobachten 
k a n n , die somit den G r a n i t überlagern. — 

A n den Südabhängen des Hügelzuges, gegen R i c a p laya , 
kommen n u r Conglomerate u n d Sandsteine zum Vorschein, 
deren L a g e r u n g hier etwas gestört erscheint , da stei lere 
Neigungen, hauptsächlich gegen Westen , zu beobachten sind. 

D i e ganze Umgegend v o n R i ca p laya i s t von diesen Sand
steinen und Conglomeraten eingenommen. E s finden sich d a r i n 
auch seltene Foss i l i en ; i ch fand h i e r : 

Arca Larhinii N E L S . 
— valdiviana P H I L . 
Venericardia clavidens G E Z . 

E s w u r d e n m i r h ier wieder Herv ideros (siedende Quellen) 
gemeldet. I n der wasserarmen Gegend w i r d von dem V o l k e 
einer jeden Quelle besondere A u f m e r k s a m k e i t geschenkt. 

Sie befinden sich i n einer k le inen Schlucht , genannt 
Quebrada C a r r i l l o , die eine l inksse i t ige A b z w e i g u n g der bei 
R i ca p laya i n das T u m b e z t h a l mündenden grossen trockenen 
Quebrada Quessia b i lde t , und sind 4—5 k m vom Tumbezflusse 
ent fernt . A n der Mündung der k le inen Quebrada Carr i l l o 
beobachtet man hor izonta l ge lagerte Conglomerate, unter denen 
n u r au f k u r z e r Strecke die r o t h e n Thone u n d bituminösen 



622 J - Grzybowski, Die Tertiärablagerungea 

Schiefer zum Vorsche in kommen. Plötzlich taucht ein G r a n i t 
fels empor. E r i s t auf eine Strecke von 4 0 — 5 0 m e n t -
blösst, i m Al lgemeinen ähnlich dem von Capitania , führt h ier 
aber z ieml ich viele T u r m a l i n k r y s t a l l e . W e i t e r verschwindet 
der G r a n i t und es l iegen w i e d e r u m hor izontale mittelkörnige 
Sandsteine vor . A n der Begrenzungsstel le der Sandsteine 
u n d G r a n i t e k o m m t eine schwache Quelle zum Vorschein. 
A u f einer Strecke v o n 1,]- k m tauchen d r e i solche G r a n i t k u p p e n 
auf aus hor i zonta l ge lagerten Sandsteinen, zuwei len auch von 
röthlichen Schiefern umgeben, und an a l len d r e i Ste l len t r e t e n 
au f der Grenze der verschiedenart igen Gesteine Quellen h e r 
vor . Sie führen sehr w e n i g W a s s e r , das einige M e t e r v o n 
dem Ausf lusspunkte schon vers i cker t u n d austrocknet . Das 
Wasser selbst i s t ohne jeden Geschmack und sehr l au ( lauer 
als das v o m Tumbezflusse). I c h konnte ke inen Siedeprocess 
beobachten. A n der wasserreichsten Quelle sah i ch n u r selten 
k le ine Gasblasen aufsteigen. Sie sollen m i t u n t e r häufiger u n d 
stärker se in , und deswegen t r a g e n die Quellen den Namen 
H e r v i d e r o s . 

V o n E i c a p laya gegen Cassadero führt der W e g eine 
Z e i t l a n g durch die bre i t e Quebrada Quessia. A n i h r e n sanften 
Abhängen sind unten die bituminösen Schiefer bemerkbar . 
Nach einigen Stunden verlässt man das T h a l , um einen z iem
l i c h (bis 400 m) hoheij Eücken zu passiren. A n seinem Fusse 
s ind i n einer Höhe v o n ca. 50 m die bituminösen Schiefer 
v o n h e l l r o t h gefärbten Thonen s ichtbar überlagert. Darüber, 
w i e immer, Sandsteine und Conglomerate, die den ganzen, sehr 
b r e i t e n Eücken einnehmen. D e r Hügelzug s tre i cht fast ganz 
genau N . — S . D i e Schichten l iegen beinahe hor i zonta l , sehr 
schwach gegen Osten abfal lend. 

D e r ganze südliche A b h a n g dieses Zuges i s t auch v o n 
diesen Sandsteinen eingenommen, erst nahe am Fusse sieht 
man wiederum die Schiefer. D ie L i n i e , wo sie ausgehen, i s t 
m i t Quellen m a r k i r t , deren Wasser jedoch salzig i s t und nach 
Schwefelwasserstoff r i e cht . D i e Quellen führen auch hier w e n i g 
Wasser , das i n k l e iner E n t f e r n u n g v o n der Ausflussstelle schon 
verschwindet . 

J e t z t gelangen w i r i n eine we i t e we l l ige Ebene v o n 
steppenart igem Charakter , die gegen 12 k m b r e i t i s t u n d an 
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der anderen Seite von einem bis 600 m l io l ien wa ld igen Ge 
birgszuge begrenzt w i r d . D e r m i t Gras u n d Sträucliergruppen 
bedeckte Boden i s t aus den bituminösen Schiefern gebi ldet 
u n d erscheint auf der ganzen Strecke einförmig u n d monoton. 
E r s t an dem Fuss des Gebirges ange langt , bemerken w i r , 
dass sich die Schieferschichten gegen W e s t e n neigen. Diese 
Ne igung i s t zuerst schwach, dann stärker bis zu 3 0 " , u n d 
i n einer k le inen Quebrada , genannt Pajaros O v i b i o , tauchen 
u n t e r ihnen w i e d e r u m Sandsteine hervor . Diesmal s ind es 
dünnbankige, feinkörnige, k a l k i g e Sandsteine v o n he l lbrauner 
F a r b e , die m i t dünnen Schichten grauen Schiefers wechsel 
lagern . Sie führen keine Fossi l ien, w o h l aber i s t i h r e Ober
fläche m i t verschiedenart igen Wülstchen bedeckt , die ganz 
dasselbe Aussehen haben wie die bekannten F lyschh ierog lyphen . 

Diese Sandsteine mögen eine Mächtigkeit von 2 0 — 3 0 m 
haben. Sie b i lden einige Sättel, deren Spannung v o n 5 — 5 0 m 
beträgt ; unter ihnen zeigen sich mächtige Bänke ähnlich 
gefärbten, j e t z t etwas grobkörnigeren Sandsteins, der dasselbe 
Stre ichen N N O . — S S W . (hora 13" 30' ) u n d westl iches E i n f a l l e n 
v o n 30" zeigt . 

H i e r enden auch die Aufschlüsse. W i r be t re ten j e t z t 
einen schmalen W a l d s t e g . D i e üppige V e g e t a t i o n v e r b i r g t 
j e t z t gänzlich den Boden und die Auss i ch t , n u r hie und da 
l i e g t lose ein Ste inb lock , der fast ganz durch Moose u n d 
F l e c h t e n bedeckt i s t . Es s ind lauter Sandsteine, d u n k e l 
gefärbt und v o n verschiedener Korngrösse. D e r eine enth ie l t 
Verste inerungen . Es w a r e n Turritella tricarinata B R O C . i n 
grosser Z a h l , auch Solen microsulcatus G R Z . , das Gestein 
gehört also noch zum Tertiär. 

E r s t nahe dem Rücken t r i t t hie u n d da anstehendes Ge
ste in hervor . E s sind aber n i c h t mehr die Sandsteine, sondern 
h a r t e , blätterigbrüchige, aschgrau oder grünlich gefärbte, 
p h y l l i t a r t i g e Schiefer. Sie beherrschen den Rücken selbst 
und sind auch an dem stei len Ostabhange eine Strecke be
merkbar . D e r Steg schlängelt sich j e t z t , der A b h a n g w i r d 
manchmal ganz s te i l , und es öffnet sich hie und da ein schönes 
Panorama auf das bre i te , t iefe T h a l , Quebrada de Cassadero, 
das auf der anderen Seite durch eine hohe K e t t e m i t zack ig 
ausgeschnittenen F o r m e n abgeschlossen i s t . E s i s t der H a u p t -
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zug der Cord i l l e ra d 'Amotape. W e i t e r i m N O . schimmern 
die hohen Massen der ecuadorischen Cordi l leren . 

W i r steigen herunter . I n der Hälfte der Höhe i s t eine 
t iefe Schlucht, Quebrada Vas imal , die erste, i n der ein k l e iner 
B a c h fliesst, und deren Wände aus d i ckbankigen , t i e f b r a u n e n 
Conglomeraten bestehen, die i n grosse, s char fkant ige Blöcke 
zer fa l len . Sie sind aus zugerundetem Quarzgerölle gebi ldet , 
das m i t kiesel igem B i n d e m i t t e l zusammengekit tet i s t . D i e 
Schichten fa l len gegen SO. ein. 

A n dem Fusse des Berges treffen w i r w iederum andere 
Gebilde. Es sind wiederum Schiefer. Diesmal sind es t i e f 
braune bis schwärzliche, har te Thonschiefer, die bei der V e r 
w i t t e r u n g ockergelb anlaufen und zu k le inen k a n t i g e n S p l i t t e r n 
zerfal len. H i e und da sind i n ihnen grössere und k le inere 
L i n s e n von dunklem kiesel igen K a l k s t e i n eingelagert , der an 
der a n g e w i t t e r t e n Oberfläche hel lgelb erscheint und beim Z e r 
schlagen brenz l i ch s t i n k t . W e d e r i n den Schiefern noch i n 
dem K a l k s t e i n konnte i ch Spuren v o n Verste inerungen 
finden. Diese Gebi lde erfüllen die ganze M u l d e von Cassadero 
u n d sind an dem Flusse selbst an einigen Stel len ganz g u t 
entblösst. Sie sind i m Al lgemeinen dünn geschichtet u n d 
gefaltet . 

V o n Cassadero gegen Mangurco führt der W e g zuerst 
den Cassadero-Fluss stromaufwärts, u m nachher i n das T h a l 
eines Hauptzuflusses der rechten Seite sich zu wenden. 
E i n enges, aber tiefes T h a l , an dessen Sohle der s tarke Bach 
fliesst, der sich manchmal zu förmlichen, die ganze Thalsohle 
überfluthenden Seen e r w e i t e r t und d u r c h w a t e t werden muss, 
er laubt , i n den B a u des Gebirges h ine inzubl i cken . Zuerst an 
der Thalmündung, v i e l l e i cht 5 k m w e i t , t r e t e n noch dieselben 
gefalteten Thonschiefer vor , die schöne, manchmal sehr steile 
Sättel u n d M u l d e n b i lden . Nachher aber tauchen darunter 
h a r t e Sandsteine auf, deren Oberfläche m i t h ierog lyphenart igen , 
groben Wülsten bedeckt i s t und zwischen welche sich p h y l l i t 
a r t i ge , grünliche, seidenglänzende Schiefer einschalten. A u c h 
diese Schichten s ind s t a r k gefa l tet und b i lden immerwährend 
w e i t e Sättel u n d M u l d e n . V o r Mangurco selbst kommen 
darunter Conglomerate zum Vorschein v o n derselben B e 
schaffenheit w i e die von Vas imal . Sie sind immer s t a r k ge-



des nördlichen Peru und ihre Molluskenfauna. 625 

hoben, nirgends kommen mehr hor izontale Schichten zum V o r 
schein. Sie nehmen j e t z t die ganze , einige K i l o m e t e r we i t e 
Strecke bis Mangurco ein. I n der ganzen Serie der Gesteine 
fand ich t r o t z v ie len Suchens keine Fossi l ien. 

H i e r muss i ch noch bemerken, dass die W o L F ' s c h e K a r t e 
ausser anderen Mängeln auch den F e h l e r enthält, dass sie 
die Ortschaf t Mangurco auf den Ostabhang des Amotape-Zuges 
ver leg t . Mangurco l i e g t aber noch i m Zuflussgebiete des 
Cassadero-Flusses, es muss also die Wasserscheide und somit 
der Gebirgsrücken östlich v o n Mangurco l iegen u n d die O r t 
schaft noch am Westabhange des Eückens. A u f diesen Sach
bestand w a r ich n i c h t vorbere i te t u n d musste meine E x c u r s i o n 
i n Mangurco endigen, ohne den Rücken pass ir t zu haben. I c h 
k e h r t e gegen Rica p l a y a zurück u n d ohne diese Ortschaf t zu 
berühren wendete i ch mich w e i t e r südlich über Quebrada 
de las A n i m a s , Quebrada G r a n d e , Papayo und T r i g a l nach 
Boca Pan , um das tertiäre Küstenland noch e inmal zu d u r c h 
queren. D i e Reise brachte nichts Neues zu den früheren 
Beobachtungen. I c h fand auch hier dieselben Verhältnisse wie 
nördlich und konnte n u r die vorher gewonnene Anschauung 
bestätigen. 

Die tertiären Ab lagerungen des nördlichen P e r u b i lden 
also ein gegen 200 k m langes und 60 k m breites Halbbass in , 
dessen östlicher R a n d emporgehoben i s t und sich an älteres 
Gebirge a n l e h n t ; der west l i che R a n d aber und ein grosser 
T h e i l des Bassins scheint abgebrochen und vom Ocean über-
fluthet zu sein. 

Der wahrsche in l i ch s t a r k unebene U n t e r g r u n d des Bassins 
i s t v o n G r a n i t und Gesteinen archäischen Gepräges gebi ldet , 
die als K l i p p e n i n dem tertiären Meere e m p o r r a g t e n , u n d 
j e t z t noch m i t j u n g e n Sedimenten umgeben und überlagert 
bei P a y t a u n d Rica p laya k l i p p e n a r t i g h e r v o r t r e t e n . 

We l chen A l t e r s nun das Gebirge sein m a g , welches 
dieses tertiäre Becken östlich abgrenzt , i s t wegen des Mangels 
an Verste inerungen schwer festzustel len. Indessen , w e n n 
man den petrographischen H a b i t u s der p h y l l i t a r t i g e n Schiefer, 
kiesel igen Conglomerate , dunklen Thonschiefer m i t S t i n k 
k a l k e n berücksichtigt, w i r d man w o h l n i c h t fehlen, w e n n man 

N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. Beilageband X u , 40 
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diesen Scl i ichten palaeozoisches A l t e r zuschreibt . Das würde 
auch m i t den Beobachtungen s t i m m e n , die w e i t e r südlich i n 
der Küstencordillere gemacht s i n d ^ 

Noch schwerer zu e r m i t t e l n i s t die A r t u n d W e i s e , i n 
welcher sich diese tertiären B i ldungen an das Gebirge d 'Amotape 
anlehnen. D i e Grenze zwischen beiden B i ldungen l i e g t i n der 
Hügelkette wes t l i ch von Cassadero, u n d z w a r an dem w e s t 
l i chen Abhänge der K e t t e , da deren Rücken schon p h y l l i t 
a r t i g e Schiefer aufweist . Sie i s t auch orographisch b e m e r k 
bar . D e r westl iche A b h a n g i s t sanfter und le ichter z u 
gänglich, während der östliche s te i l und von t ie fen Schluchten 
zerrissen i s t . D ie ganze K e t t e i s t aber m i t einem U r w a l d bedeckt 
u n d der Prüfung schwer zugänglich. W a s a l le in beobachtet 
w e r d e n konnte , w a r die Discordanz der beiden Bi ldungen . D a 
gegen, dass hier auch der R a n d des Tertiärmeeres w a r , lassen 
sich manche Bedenken erheben, darunter auch das, dass i n der 
nächsten Nachbarschaft des älteren Zuges i n den tertiären 
Schichten die Randbi ldungen fehlen, w i e sie i n der Nähe der 
G r a n i t i n s e l R i ca playas oder P h j i l i t i n s e l Paytas typ i s ch als 
mächtige Conglomerate h e r v o r t r e t e n . 

D i e tertiären Schichten selbst sind i m Grossen u n d 
Ganzen nur w e n i g d is loc i r t . Sie zeigen n u r eine s tarke 
Zerklüftung und zahlreiche V e r w e r f u n g e n an der Abbruchzone 
der Küste und K n i c k u n g u n d F a l t u n g an dem Amotape -Gebirge , 
w o sie ausgehen. Sonst s ind sie w e n i g aus i h r e r ursprüng
l ichen L a g e gehoben u n d b i lden n u r wei te , flache W e l l e n . 

Versuchen w i r die Mächtigkeit dieser tertiären B i ldungen 
zu schätzen. I h r e untere S t u f e , die H i e r o g l y p h e n - S a n d 
s te ine , haben w i r i n der Mächtigkeit von gegen 2 0 — 3 0 m 
gesehen. W e n n w i r für die darunter l iegenden d i ckbankigen 
Sandsteine u n d we i te re Schichten , die noch am Abhänge i n 
einzelnen Bruchstücken gefunden w a r e n , 70 m annehmen, was 
eher zu w e n i g als zu v i e l sein w i r d , so erhal ten w i r eine 
Mächtigkeit der unters ten Sandsteinstufe von 100 m. 

V i e l schwerer i s t die Mächtigkeit der bituminösen Schiefer 
zu berechnen. Sie sind nirgends i n i h r e r Gesammtmächtigkeit 
aufgeschlossen und auf der Strecke zwischen Carsalio u n d 

' SüEss, Das A n t l i t z der Erde. 1. 689. 



des nördlichen Peru und ihre Molluskenfauna. 627 

Pajaros O v i b i o , wo man sie von dem Hangenden bis zum 
Liegenden v e r f o l g t , s ind sie thei ls h o r i z o n t a l , thei ls geneigt 
und mehrfach gewunden. D e n einzigen A n h a l t s p u n k t giebt 
n u r eine B o h r u n g i n Caleta G r a u , die auf diesen Schiefern 
angesetzt, eine Tiefe von 365 m er langte und immer dasselbe 
M a t e r i a l m i t verschiedenen k le inen Modi f icat ionen zu Tage 
förderte. D a hier die Schichten geneigt s i n d , so muss man 
die w i r k l i c h e Mächtigkeit ger inger schätzen, doch aber 
wenigstens 250 m annehmen. 

Für die darauf l iegenden Sandsteine und Conglomerate 
haben w i r mehrere Daten . I n N e g r i t o s , wo die Bohrungen 
i n ihnen beg innen , w u r d e n sie i n 240 ' durchbohr t u n d 
darunter undurchlässige Thone ( w o h l die ro then Thone 
u n d bituminöse Schiefer) angetroffen ^ Das wäre wenigstens 
80 m. Sie sind w o h l aber mächtiger, da sie n i c h t i n i h r e r 
ganzen D i c k e durchbohr t w u r d e n . D e r B e r g Cerro del Castro 
i n der Hügelkette bei Boca P a n erre i cht nach W O L F ' S K a r t e 
die Höhe v o n 353 m. D a er i n z w e i D r i t t e l seiner Höhe 
aus Sandsteinen u n d Conglomeraten besteht, so muss man für 
diese wenigstens 250 m annehmen. 

Es bleiben noch die Schiefer von T a l a r a und P a y t a , die 
i n T a l a r a i n i h r e r ganzen Mächtigkeit von 40 m entblösst 
sind, u n d die Conglomerate von P a y t a m i t 60 m. 

Das würde zusammen eine Mächtigkeit von 700 m für 
sämmtliche tertiäre B i ldungen dieses Landstr i ches ergeben. 

Die Z a h l , die sicher n i c h t übertrieben i s t , scheint v i e l 
le icht hoch zu se in , w e n n w i r aber berücksichtigen, dass i n 
dem v ie l l e i cht 250 k m n o r d w e s t l i c h gelegenen, von der H o c h -
cordi l lere begrenzten Thale von L o j a i n Ecuador nach W O L F * 
das Tertiär noch i n einer Mächtigkeit von 300 m e n t w i c k e l t 
is t , so w i r d diese Z a h l gar n i c h t auffal lend erscheinen. 

E s b l e i b t uns j e t z t noch die Aufgabe , diese verhältniss-
mässig mächtige A b l a g e r u n g auf i h r re lat ives A l t e r zu prüfen 
und v i e l l e i ch t auf verschiedene Stufen zu ver the i l en . Nachdem 
w i r das nächste Capi te l der Beschreibung der gefundenen 
Fossi l ien gewidmet haben, w e r d e n w i r versuchen, diese A u f 
gabe zu lösen. 

' R E D W O O D , Petroleum and its products. p. 1 3 5 . 
^ W O L F , Zeitschr. d. deutsch, geol. Gesellseh. 1 8 7 6 . p. 3 9 . 
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Mollusca' . 

Lamellibranehiata. 
P e e t i n i d a e LAM. 

P e c t e n KLEIN. 
Pecten paytensis n. sp. — Taf. XVII Fig. 7. 

Schale rundlich. Von den mittelständigen Wirbeln ver
laufen 25 radiale, einfache, zugerundete Rippen, die durch 
schmälere Furchen getrennt sind, in denen die wellenförmig 
verlaufenden Zuwachsstreifen als dachziegelartige Leistchen 
hervortreten. Der Rand ist wellig. 

Es liegen mir drei rechte Klappen von dieser Art vor. 
Sie sind von verschiedener Grösse; ihre Dimensionen sind: 

a. b. c. 
Höhe 25 mm 64 mm 102 mm 
Länge 24 „ 63 , 100 „ 

Diese Art ist nahe verwandt mit dem P. rudis Sow. (siehe 
SowERBY in CH. DAEWIN'S Geolog. Beobachtungen über Süd
amerika, p. 376; auch PHILIPPI, Die tertiären Versteinerungen 
Chiles, p. 211), von dem er sich nur durch die Gestalt der 
gegen oben convergirenden Ohrenränder unterscheidet. Das 
andere Merkmal, nämlich dass die Rippen bei P nidis etwas 
weiter von einander stehen, kann als wesentlicher Unterschied 
nicht betrachtet werden, da bei den Pectiniden oft bei ver
schiedenen Varietäten derselben Art die Rippen mit Zunahme 
an Zahl auch etwas gedrängter stehen. 

Vorkommen: Payta, nicht selten. 
Pecten densicinctus n. sp. — Taf. XVII Fig. 14. 
Die Schale halbelliptisch, länger als hoch, mit 24 ein

fachen, flach zugerundeten Rippen, die dicht aneinander ge
drängt sind, und mit nur ganz schmalen, fast linearen Zwischen
furchen. Die sehr dichten Zuwachsstreifen verlaufen an der 
ganzen Schalenoberfläche als unregelmässige, wellige Kerben. 

Durch ihre einfache Berippung gehört auch diese Art in 
die Verwandtschaft des P. rudis. Höhe 38 mm, Länge 41 mm. 

Vorkommen: Payta. 
' Die Fossilien befinden sich in der Sammlung des geolog. Universi

täts-Instituts in Krakau. 
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Pecten intercostatus n . sp. — Taf . X V I I F i g . 9. 
K l e i n e , rundl i che Schalen, ung le i chk lapp ig , m i t j e 15 bre i t en 

Rippen , die durch fast ebenso bre i t e Zwischenräume ge t rennt 
sind. Zwischen die H a u p t r i p p e n ti-eten schwache, n u r am 
Schalenrande deutliche, einfache, secundäre Rippchen ein. D ie 
Ohren t r a g e n j e 7 H a u p t - , dazwischen auch schwache, secundäre 
Rippen . D e r R a n d i s t zinkenförmig, die rechte Schale i s t 
n u r massig gewölbt, die l i n k e etwas flacher. D i e zarte , durch 
Zuwachsstre i fen bedingte K e r b u n g ist n u r auf der rechten 
Schale angedeutet. Diese A r t steht i n einer sehr nahen B e 
ziehung zum Pecten Thetidis S B Y . aus dem Miocän des I s thmus 
v o n Panama (verg l . G A B B , Descr ip t i on of the Caribbean Miocen 
Fossils i n J o u r n . of the Acad . of Science. Phi lade lphia . (2.) 8. 
t . 45 flg. 23). D i e le tz te A r t unterscheidet sich von der 
unseren nur durch das F e h l e n der secundären R i p p e n , ein 
M e r k m a l , das bei den Pect in iden sehr umfangreichen V a r i a 
t ionen u n t e r l i e g t . Höhe 24 mm, Länge 25 mm. 

V o r k o m m e n : P a y t a . 

O s t r e i d a e L A M . 

O s t r e a L I N . 

Ostrea oeulata n . sp. — Taf . X V I I F i g . 3 (| nat . Grösse). 

N u r eine ünterklappe l i eg t m i r vor . V o n beträchtlicher 
D i cke u n d groblamellöser S t r u c t u r , hat sie eine hoch ovale, 
gegen die W i r b e l zugespitzte Gesta l t . D ie sehr hohe, d r e i 
eckige A r e a trägt i n der M i t t e eine s t a r k ver t i e f t e Bandfurche 
u n d i s t w e l l i g quergestrei f t . Senkrecht auf diese S t re i fung 
ver laufen z a r t e , m i t u n t e r unterbrochene , d icht aneinander 
gedrängte Längsstreifen. D e r V o r d e r - und H i n t e r r a n d s ind 
l i p p e n a r t i g v e r d i c k t u n d t r a g e n eine bis zur Hälfte der Höhe 
reichende Reihe von Grübchen, die anfangs t i e f s i n d , gegen 
den S t i r n r a n d zu immer seichter werden und allmählich v e r 
schwinden. D i e t iefe Wölbung der Schale g r e i f t w e i t unter 
den Schlossrand ein. D e r halbmondförmige Muske le indruck i s t 
gegen den V o r d e r - und S t i r n r a n d verschoben. Höhe 175 m m 
(davon die A r e a 60), B r e i t e 100 mm. 

D i e nächste V e r w a n d t e dieser A r t i s t i n dem euro 
päischen Jungtertiär zu suchen. E s i s t nämlich Ostrea cucuüata 
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B R O N . aus dem französischen Pliocän, die der unseren i n a l len 
M e r k m a l e n am nächsten steht. D e r wesentl iche Untersch ied 
l i e g t n u r i n der Grösse , da die französische A r t bedeutend 
k l e iner i s t und auch den Muske le indruck i n der M i t t e trägt, 
sonst s t i m m t sie gänzlich überein m i t vor l iegender F o r m . 
( V e r g l . F O N T A N N E S , Mollusques pliocenes de l a vallee du Rhone 
et du Roussi l lon. 2 . p. 228. t . 18 flg. 1.) 

V o r k o m m e n : P a y t a . 

Ostrea lunaris n . sp. — Taf . X V I I F i g . 5 (-|- nat . Grösse). 

Schale oval , m i t fast geradem Vorderrande . D i e bre i t e , 
aber sehr n i e d r i g e , quergestrei f te A r e a trägt eine schwach 
v e r t i e f t e Bandfurche . D e r V o r d e r - u n d H i n t e r r a n d sind v e r 
d i c k t und t r a g e n k u r z e Reihen v o n seichten Grübchen. D e r 
grosse, verlängerte Muske le indruck i s t gegen den V o r d e r - u n d 
S t i r n r a n d verschoben. Höhe 120 mm, Länge 90 mm. 

D i e eigenthümlichen Grübchen an den Rändern stel len 
diese A r t der vor igen sehr nahe , doch l iegen i n der v o l l 
kommen entgegengesetzten Gesta l tung der A r e a und des 
Muske le indrucks wesentl iche Unterschiede. 

V o r k o m m e n : P a y t a . 

Ostrea latiareata n . sp. — Taf . X V I I F i g . 6. 

Schale r u n d l i c h , m i t bre i ter , s tumpf dreieckiger Area , i n 
deren M i t t e eine b r e i t e , deut l i ch längsgestreifte Bandfurche 
sich befindet. D i e Schale i s t sehr d i c k , deut l i ch lamellös, 
m i t seichter Wölbung. A n der Oberfläche ver laufen feine, 
dichtgedrängte R a d i a l f a l t e n , die besonders i n der Nähe des 
W i r b e l s deut l i ch h e r v o r t r e t e n , sonst von Zuwachsstre i fen v e r 
deckt werden . D e r grosse M u s k e l e i n d r u c k l i e g t i n der M i t t e . 
Höhe 120 m m . B r e i t e 80 m m , B r e i t e der A r e a 58 mm. 

Z u dieser A r t scheint auch eine obere Schale zu gehören, 
die a l l e in gefunden w u r d e , wenigstens entspr icht sowohl die 
Grösse w i e auch die Gesta l t der A r e a vo l lkommen der oben 
beschriebenen Unterschale . Sie i s t nur v ie l dünner, hoch ge
wölbt u n d trägt einen grossen, fast mittelständigen M u s k e l 
e indruck , A n dem V o r d e r r a n d gegen den W i r b e l zu i s t eine 
A n d e u t u n g einer K e r b u n g vorhanden. 
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D i e b r e i t e A r e a und geringe Tiefe der Scliale stel len 
unsere A r t der 0. transitoria H D P E . sehr nahe (siehe P H I L I P P I , 
1. c. p. 2 1 3 . Taf . 4 9 F i g . 8). A u c h der bre i te , quere M u s k e l 
e indruck i s t beiden gemeinsam, doch i s t die D i cke der Schale 
bei unserer A r t v i e l m a l grösser, während bei 0. transitoria die 
Dünne der Schale als C h a r a k t e r m e r k m a l g i l t . I n Bezug 
auf die dicke Schale, Oberflächenverzierung und die ähnliche 
F o r m der A r e a scheint sie auch der 0 . crassicostata Sow. aus 
dem unteren Miocän Europas nahe zu stehen. 

V o r k o m m e n : Gegend von Z o r r i t o s , G r a u . 

Ostrea sculpta n . sp. — Taf . X V I I F i g . 8, 8a . 

K l e i n e , ovale, gegen die W i r b e l zu dreieckige Schale m i t 
ganz u n d e u t l i c h e r , schmaler A r e a und k le iner Bandfurche . 
D e r ovale Muske le indruck l i eg t i n der M i t t e näher dem W i r b e l . 
D i e Oberfläche der Schale trägt ausser den Zuwachsstre i fen 
noch d i cht angelegte , concentrische Wülstchen und schmale, 
unterbrochene Radial le istchen, die der Schale ein gitterförmiges 
Aussehen ver le ihen. Höhe 5 0 mm, B r e i t e 4 5 mm. 

Ähnliche Oberflächenverzierung finden w i r n u r bei 0 . la-
mellosa B R O C . ( verg l . SACCO , I mol lusc i de l l i t e r r e n i t e r z i a r i i . 
P a r t e X X I I I . p. 7. t . I I flg. 4 ) , von der sich aber unsere A r t 
durch die Gesta l t der A r e a w o h l unterscheidet . 

V o r k o m m e n : G r a u . 

N u c u l i d a e G E A Y . 

N u c u l a L A M . 

Nucula araucana P H I L . 

N. araucana P H I L I P P I , D i e tertiären u n d quartären V e r s t e i n e r u n g e n 
Chiles , p. 1 9 8 . T a f . X L I F i g . 7, 7 b. 

Schale k l e i n . D e r Schlossrand vorne ein w e n i g concav, 
h in ten gerad l in ig . D i e h intere E c k e zugerundet , die vordere 
einen rechten W i n k e l b i ldend. S t i r n r a n d le icht bogenförmig. 
D i e Muskeleindrücke kräft ig , v e r t i e f t . Unser E x e m p l a r 
s t i m m t m i t der unter 7 b abgebildeten, aus N a v i d a d stammen
den F o r m , die P H I L I P P I für eine Varietät hält, besser überein, 
als m i t der typischen F o r m . 

V o r k o m m e n : T a l a r a . 
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Nucula minuscula n . sp. — Taf . X V I I F i g . 10. 

Scliale schief o v a l , h i n t e n zugerundet , vorne w i n k e l i g , 
m i t s t a r k nach vorne vorgeschobenen W i r b e l n , n u r wenige 
Zähne i m Schlossrande. Schale dünn, m i t le i chter K e r b u n g 
a m S t i r n r a n d . Länge 8 mm, Höhe 6 mm. 

V o r k o m m e n : P a y t a . 

L e d a SCHÜM. 

Leda acutisinuata n . sp. — Taf . X V I I F i g . 12, 12a. 

Scliale verlängert , vorne zugerundet , h i n t e n sehr aus
gezogen. D e r Schlossrand gegen h i n t e n concav, vorne eine 
grosse, schwach abgegrenzte L u n u l a . M a n t e l b u c h t k u r z , z u 
gespitzt . Höhe 11 mm, Länge 19 m m , D i cke 9 mm. 

Diese A r t steht der L . nitida B E O C . sehr nahe ( verg l . 
HöRNEs, D ie fossilen Mol lusken des Tertiärbeckens von W i e n , 
p. 308. Taf . 38 F i g . 9). 

V o r k o m m e n : G r a u . 

A r e i d a e . 

A r c a L A M . 

Arca valdiviana P H I L . — Taf . X V I I I F i g . 1 . 

A. valdiviana P H I L I P P I , 1. c. p. 1 8 7 . Taf. I I F ig . 1, 1 a. 

E s l i e g t m i r eine l i n k e K lappe vor , die auf die auf einen 
S t e i n k e r n gegründete A r t P H I L I P P I ' S v o l lkommen passt. 

Die Oberfläche i s t m i t 37 s tarken R i p p e n v e r z i e r t , deren 
E n d e n i n der Gegend des St irnrandes von den Zuwachsstre i fen 
gequert und dachziegelart ig s c u l p t u r i r t werden . (Be i P H I L I P P I 
s ind n u r 32 R i p p e n erwähnt, da die äusseren sehr schmal 
sind u n d dem v e r d i c k t e n Schlossrande nahe , an der I n n e n 
seite, keine den Zwischenräumen entsprechende Kerben b i lden , 
die an dem Ste inkern erha l ten werden könnten.) 

D i e n iedr ige A r e a trägt an i h r e r Basis d r e i dachförmige 
F u r c h e n , die gegen h in ten ein w e n i g gebogen sind. D e r obere 
T h e i l der A r e a i s t m i t para l le len , senkrecht stehenden, gegen 
die M i t t e zu dichteren F u r c h e n versehen, die i n i h r e r An lage 
den am Schlossrande stehenden Zähnen entsprechen. D ie l e t z ten 
s ind sehr zahlreich, i n der M i t t e senkrecht , aussen d iverg i rend . 

V o r k o m m e n : R i ca p laya . 



des nördlichen Peru und ihre Molluskenfauna. 633 

Arca septifera n . sp. — Taf . X V I I I F i g . 2, 2a . 

D i e Schale i s t sehr d i ck u n d hoch g e w i r b e l t . A n - d e n 
hor izonta len Schlossrand stösst fast senkrecht der V o r d e r r a n d , 
der gegen unten i n den bogenförmigen S t i r n r a n d übergeht. 
D e r H i n t e r r a n d b i lde t m i t dem Schlossrand einen stumpfen 
W i n k e l . D i e i m Verhältniss zu der d icken Schalenwand dünne 
Schlosskante i s t durch eine septumart ige , i n der M i t t e l iegende 
u n d t i e f i n die Wirbelhöhle eingreifende F a l t e gestützt. D i e 
hohen , nach unten gekrümmten W i r b e l stehen i n ^ der 
Länge k a u m 10 m m von einander ent fernt . D i e hohe , ge
wölbte A r e a i s t wellenförmig g e s t r e i f t ; i h r hinteres E n d e 
trägt einige senkrecht zum Schlossrand stehende Le is tchen . 
D i e Oberfläche i s t m i t 28 erhabenen, s t a r k e n , gegen den S t i m -
r a n d knotenförmig v e r d i c k t e n R i p p e n v e r z i e r t . Höhe 57 m m , 
Länge 62 m m , D i cke (einer K l a p p e ) 30 mm. 

V o r k o m m e n : G r a u . 

Arca Larhinii N E L S O N . 

A. LarUnü N E L S O N , O n t h e mo l lus can F a u n a of the l a t e r T e r t i a r y 
o f P e r u . T r a n s a c t i o n s o f t h e Connect i cut Academy. 2 . P a r t I . 
p . 2 0 4 . t . V I I fig. 5, 6, 7. 

D i e hochgewirbe l te Schale i s t v o n rund l i chen Umrissen , 
der H i n t e r r a n d kürzer als der V o r d e r r a n d . D i e we i t e A r e a 
trägt ausser dachförmigen F u r c h e n deutl iche dichte Quer 
leistchen, besonders s t a r k an der Seite des W i r b e l s , was bei 
den Abb i ldungen N E L S O N ' S unberücksichtigt ist . 

Die A r t gehört zu den häufigsten i n der Gegend von 
Z o r r i t o s , G r a u , auch bei R i ca p l a y a , doch findet man meistens 
s t a r k angegriffene Exemplare . 

Arca obesiformis n . sp. — Taf . X V I I I F i g . 3, 3a . 

Schale queroval m i t zugestumpftem V o r d e r - und v e r 
längertem H i n t e r r a n d e . Schlossrand gerade, A r e a lang , b r e i t , 
m i t schwach angedeuteter Quers t re i fung über den dachförmigen 
F u r c h e n . D i e hohen W i r b e l stehen i n l der Länge u n d s ind 
5 m m von der M i t t e l l i n i e ent fernt . Oberfläche m i t 30 s t a r k e n 
E i p p e n u n d scharf m a r k i r t e n Zuwachsstre i fen . Höhe 30 m m , 
Länge 37 m m , D i c k e (einer Schale) 18 m m . 

D i e A r t steht der A. obesa CÜMINO , die heute an der 
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columbischen Küste l eb t , sehr nahe, indem sie m i t dieser i m 
ganzen H a b i t u s übereinstimmt. D e r Hauptuntersch ied l i e g t i n 
der ger ingeren Z a h l der R ippen , da Ä. obesa deren 40 bes i tzt . 
W e i t merkwürdiger i s t aber die Ähnlichkeit, die unsere A r t 
m i t der aus dem europäischen Tertiär stammenden Arca 
cardiiformis B A S T , bes i tz t . E i g e n t l i c h s ind es n u r die äusseren 
Umrisse , die beide A r t e n von einander untersche iden ; unsere 
A r t i s t nämlich weniger bauchig u n d ein w e n i g mehr nach 
h i n t e n verlängert. 

V o r k o m m e n : G r a u . 

Arca (Noetia) reversa G R A Y . — Taf . X V I I F i g . 1 , l a . 

A. reversa S O W E E B Y , P r o c . Z o o l . See. 1 8 8 5 . p . 2 0 . 
KüSTEE, Conchy l ien . 1. p . 1 0 5 . T a f . X L I I F i g . 3 — 4 . 

, „ E E E V E , C o n c h y l i o l o g i a i conica . p . 5. 

Schale hoch g e w i r b e l t , von dreieckigen Umrissen . D e r 
Schlossrand fällt schief nach h i n t e n ab u n d geht i n den z u 
gerundeten H i n t e r r a n d über. D e r S t i r n r a n d i s t gerade wie 
auch der V o r d e r r a n d . 

D i e Schale i s t gek ie l t . D e r K i e l verläuft von der vorderen 
E c k e der Schale bis zur W i r b e l s p i t z e und b i lde t somit ein 
vorderes , abgegrenztes, halbkreisförmiges F e l d , das fast flach 
i s t . Das Schloss u n d die A r e a sind n i c h t scharf von einander 
g e t r e n n t , indem die leistenförmigen Zähne allmählich i n die 
Querle isten der A r e a übergehen. D i e h in teren Zähne s ind 
w i n k e l i g m i t nach vorne ger i chteter W i n k e l s p i t z e . Gegen 
vorne werden diese W i n k e l stumpfer, i h r oberer A r m kürzer, 
so dass allmählich die Zähne zu einfachen para l le len L e i s t e n 
w e r d e n . D i c h t unter den Spitzen der nach vorne und u n t e n 
gekrümmten W i r b e l hört die V e r z i e r u n g der A r e a a u f , es 
beg innt eine g l a t t e L u n u l a , die vorne durch eine scharfe, 
halbkreisförmige F u r c h e abgegrenzt i s t . D e r vordere M u s k e l 
e indruck i s t grösser als der h intere u n d w i r d an der Innenseite 
durch eine le i s tenart ige F a l t e der Schalenwand gestützt. D i e 
Oberfläche trägt 42 bre i t e und flache, quergestrei f te R ippen . 
Höhe 68 m m , Länge 75 m m , D i c k e (einer K lappe ) 34 m m . 

V o r k o m m e n : P a y t a . 
I c h habe die A r t etwas eingehender beschrieben, da die 

Def in i t ionen verschiedener A u t o r e n n i c h t ganz übereinstimmen, 
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obwohl sie sich unzwei fe lhaf t auf dieselbe, durch den B a u 
i h r e r A r e a merkwürdige A r t beziehen. A u c h die A b b i l d u n g e n 
zeigen Differenzen. Unsere A r t übertrifft die beschriebenen 
über z w e i M a l an Grösse u n d würde w o h l m i t dem als 
Ä. hemicardium K O C H beschriebenen, aber auf Ä. reversa 
bereits zurückgeführten V o r k o m m e n übereinstimmen. D i e A r t 
l eb t j e t z t be i Tumbez und P a y t a . 

Arca (Noetia) modesta n . sp. — Taf . X V I I I F i g . 4, 4a . 

E s l iegen m i r z w e i unvol lkommene Exemplare vor , die aber 
doch i n i h r e n H a u p t t h e i l e n erha l ten sind. D i e A r t i s t v i e l k l e iner 
als die vo rher genannte , sie dürfte i n Grösse der lebenden 
A. reversa entsprechen, ze igt auch i m Al lgemeinen denselben 
B a u , doch i s t der Schlossrand vorne s t a r k gebogen, so dass 
die L u n u l a erhaben i s t u n d der vorne durch den K i e l a b 
getrennte T h e i l concav erscheint. Oberfläche m i t über 30 
z iemlich b re i t en , aber flachen R i p p e n v e r z i e r t . Höhe 30 m m , 
Länge 30 mm, D i c k e (einer Klappe ) 15 mm. 

V o r k o m m e n : Z o r r i t o s . 

P e c t u n c u l u s L A M . 

Fectunculus paytensis D ' O E B . 

P. paytensis D ' O K B I G N Y , V o y a g e dans l ' A m e r i q u e m e r i d i o n a l e . P a l e -
o n t o l . p. 1 2 9 . t . X V flg. 1 1 — 1 3 . 

Axinea paytensis G A B B , A m e r . J o u r n . o f Conchology. 5 . p . 3 1 . 
( D e s c r i p t i o n s o f new species o f South A m e r i c a n fossi ls . ) 

D i e D ' O E B i G N Y ' s c h e Beschre ibung sowie A b b i l d u n g s t immt 
ganz genau m i t den m i r vor l iegenden Schalen, sogar der E r 
hal tungszustand der D'OEBiüNY ' schen E x e m p l a r e schien derselbe 
zu s e in ; die äussere Schalenschicht i s t nämlich i n der Gegend 
der W i r b e l infolge i h r e r l ockeren S t r u c t u r immer abgebrochen. 
D i e Beschaffenheit des Schlosses ze igt jedoch bei meinen 
E x e m p l a r e n eine Abwe i chung . Nach D ' O R B I G N Y kommen n u r 
einige nach innen convergirende Aussenzähne v o r , während 
bei meinen E x e m p l a r e n die Sache anders i s t . E s giebt 
7—8 k l e i n e , leistenförmige, nach unten d i v e r g i r e n d e , gegen 
aussen zunehmende Mittelzähne. I n den E c k e n der A r e a 
legen sich an diese j e 3 — 4 kräftige, gezackte Zähne, diesen 
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fo lgen beiderseits 4 — 5 leistenförmige, gegen aussen abneh
mende Zähne, die nach unten d i v e r g i r e n . 

T r o t z dieser Verschiedenheit i n der Beschaffenheit des 
Schlosses gehören meine E x e m p l a r e doch zu der von D ' O R B I G N Y 
festgestel l ten A r t , da sonst die vo l lkommenste Übereinstimmung 
zwischen ihnen herrscht . D ' O R B I G N Y erwähnt nach Angabe G A U -
DICHAVD'S , dass die A r t zu den zahlreichsten i n P a y t a gehört, 
i c h habe sie auch w i r k l i c h d o r t i n grosser Z a h l getroffen. 

V o r k o m m e n : P a y t a . 

A s t a r t i d a e G R A Y . 

V e n e r i c a r d i a L A M . 

Venericardia clavidens n . sp. — Taf . X I X F i g . 1, l a . 

Schale d r e i e c k i g , m i t bogenförmigem, nach h in ten a b 
fal lendem Schlossrand, k u r z e m , fast geradem V o r d e r r a n d u n d 
zugerundetem S t i r n r a n d . Sie i s t sehr d i ck , auf der Oberfläche 
ver laufen 1 7 — 1 8 , i n der W i r b e l g e g e n d t iefe , dann seichtere 
F u r c h e n , die ebensoviele flache R i p p e n begrenzen. I n der 
M i t t e der Schale verschwinden dieselben, u n d von da an w i r d 
die Schale bis zu i h r e m le i cht gekerbten Rande n u r m i t con
centrischen Zuwachsstre i fen versehen. Das ungemein s tarke 
Schloss besteht aus d r e i Zähnen, von denen der vordere ganz 
k l e i n , der m i t t l e r e der stärkste, und der h intere v o n der M i t t e 
gespalten i s t . Höhe 4 5 m m , Länge 5 0 m m , D i c k e (einer 
K lappe ) 1 8 mm. 

Diese A r t i s t der V. planicosta aus dem Par iser Eocän 
zum Verwechse ln ähnlich. D e r einzige Untersch ied l i e g t n u r 
d a r i n , dass die W i r b e l h ier weniger hervorragen u n d der 
h intere Zahn erst von der M i t t e gespalten i s t . 

V o r k o m m e n : Z o r r i t o s , R i ca p laya . 

L u e i n i d a e D E S H . 

L u c i n a B R Ü G . 

Lucina prosoptera n . sp. — Taf . X V I I F i g . 1 6 . 

Schale r u n d l i c h , m i t s t a r k vorspr ingendem Schlossrand, 
der unter einem rechten W i n k e l an den fast geraden, etwas 
eingebogenen V o r d e r r a n d anstösst. I n dem vorspr ingenden 
W i n k e l ein kräftiger Vorderzahn . D e r S t i r n r a n d bogenförmig. 
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Sowohl zur Vorderecke w i e zu der H i n t e r e c k e läuft vom 
W i r b e l eine E i n f a l t u n g der Schale und b i lde t ein kurzes und 
breites vorderes u n d ein schmäleres langes hinteres F e l d . 
D i e Oberfläche m i t groben, concentrischen Zuwachsstre i fen 
gezeichnet, die innere Schalenschicht ze igt eine deutl iche, ob
w o h l sehr zar te E a d i a l s t r e i f u n g . Höhe 40 mm, Länge 43 mm, 
D i c k e 27 mm. 

Die A r t scheint i n naher Verwandtscha f t m i t L . Sowerhyana 
P H I L , ( verg l . P H I L I P P I , 1. c. p. 180. Taf . X X X V I I F i g . 10) aus 
der K r e i d e Chiles zu stehen. Beide haben s tarke Vorderflügel 
und st immen i n wesentl ichen M e r k m a l e n überein. D e r s tarke 
V o r d e r z a h n b r i n g t aber unsere A r t auch i n die Nähe der 
L . dentata aus dem europäischen unteren Miocän. 

V o r k o m m e n : G r a u . 

Lucina pulchella n . sp. — Taf . X V I I F i g . 15. 

Schale r u n d l i c h , dünn, m i t w e i t e n , concentrischen und 
dichten, winz igen , rad ia len Stre i fen . H i n t e r e s F e l d deut l i ch 
durch eine eingebogene F a l t e abgegrenzt . 

Dem äusseren Aussehen nach i s t diese A r t der L . colum-
heüa L A M . sehr ähnlich, i s t jedoch flacher. D e r le tz tgenannten 
A r t f eh l t auch die E a d i a l s t r e i f u n g . Höhe 25 m m , Länge 22 mm, 
D i cke 12 m m . 

V o r k o m m e n : T a l a r a . 

C a r d i i d a e L A M . 

C a r d i u m L A M . 

Cardium subaucanum n . sp. 

Es l i e g t m i r ein Ste inkern vor , der i n F o r m und Grösse 
die grösste Ähnlichkeit m i t Cardium auca D ' O S B . bes i tz t (verg l . 
D ' O R B . , 1. c. p. 1 2 1 , t . X I I I flg. 1 4 , 1 5 , auch P H I L I P P I : 

D i e tertiären Verste inerungen Chiles, p. 175, Taf . X X X V I I I 
F i g . 1 , 2). D e r Untersch ied l i e g t n u r i n der V e r z i e r u n g , denn 
unsere A r t hat über 40 E i p p e n , während die o ' O R B i G N Y ' s c h e 
derer 35 zählt. A u c h ze igt ein erhaltenes Schalenfragment 
eine feine concentrische, aus unterbrochenen Le is tchen be
stehende Stre i fung . 

V o r k o m m e n : G r a u . 
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Cardium tenuimargo n . sp. — Taf . X V I I F i g . 13. 

Schale h in ten etwas verlängert, m i t zugerundetem V o r d e r 
r a n d und etwas nach vorne vorgeschobenen W i r b e l n . Oberfläche 
m i t 20 sehr flachen E i p p e n , zwischen die sich am Schalenrande 
j e z w e i ganz kurze E ippchen einschalten, so dass der E a n d fe in 
g e k e r b t erscheint. Ausserdem noch einige sehr schwache con
centrische Stre i fen. Höhe 28 mm, Länge 35 mm, D i cke 18 m m . 

V o r k o m m e n : G r a u , n i c h t selten. 

Cardium procurvatum n . sp. — Taf . X V I I F i g . 2, 2 a . 

Schale k l e i n , schief o v a l , vorne u n d h in ten zugerundet , 
m i t 19 bis 20 k a n t i g e n E i p p e n , die einen s t a r k gekerbten 
E a n d bi lden. D i e s t a r k nach vorne verschobenen W i r b e l 
l iegen in \r Länge. D i e Seitenzähne sehr schwach. Länge 
15 m m , Höhe 11 mm, D i c k e 8 mm. 

V o r k o m m e n : P a y t a häufig, T a l a r a selten. 
D i e A r t i s t m i t i h r e n s t a r k nach vorne ver l eg ten W i r b e l n 

sowie der A r t der B e r i p p u n g dem i m West indischen A r c h i p e l 
lebenden Cardium ringiculum Sow. ausserordentl ich ähnlich, 
auch h a t sie diese M e r k m a l e m i t dem C. haitense Sow. aus 
dem Tertiär der A n t i l l e n gemeinsam. 

V e n e r i d a e G R A Y . 

V e n u s L I M . 

Venus Münsteri D ' O R B . 

V. Münsteri D ' O E B I G K Y , 1. c. p . 1 2 1 . t . V I I flg. 10 , 1 1 . 
„ , P H I L I P P I , 1. c. p. 1 2 7 . T a f . X I V F i g . 1 . 

E s l iegen m i r v i e r Exemplare v o r , d i e , obwohl ein 
Avenig beschädigt, sich ganz gut m i t der D'OßBiGNY ' schen A r t 
ident i f i c i ren lassen. D e n vorderen Z a h n , A'on dem P H I L I P P I 
b e m e r k t , dass er von D ' O R B I G N Y v i e l l e i cht übersehen w o r d e n 
i s t , fand i ch bei meinen E x e m p l a r e n n i c h t . 

V o r k o m m e n : Gi 'au, häufig. 

Venus saginata P H I L . 

F. saginata P H I L I P P I , 1. c. p . 1 3 4 . T a f . X X I I F i g . 3. 

I c h besitze n u r einen Ste inkern , der m i t denen PHILIPPI'S 
ganz übereinstimmt. 

V o r k o m m e n : P a y t a . 
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Venus Nelsoni n . sp. — Taf . X I X F i g . 2, 2 a. 

Schale länglich oval , vorne abgerundet , h i n t e n verlängert 
u n d schmal endend. V o r den bre i ten W i r b e l n eine b l a t t 
förmige L u n u l a , h in ten lanzettförmige Area . W i r b e l i n } der 
Länge. Oberfläche m i t zahlreichen, am Vorderende s tarken , 
gegen die M i t t e und h i n t e n z a r t e n concentrischen Stre i fen . D i e 
Schlosszähne sind normal , doch an einem E x e m p l a r , das sonst 
vo l lkommen identisch i s t m i t den übrigen, fand i c h den M i t t e l 
zahn ein w e n i g gespalten. Länge 43 m m , Höhe 30 mm, 
D i c k e 18 mm. 

V o r k o m m e n : G r a u , häufig. *• 

Venus (Chione) columhensis Sow. 
Chione columhensis S O W B E B T , Proceed. Zool. Soc. 1 8 3 8 . 

D i e A r t , deren Identität i c h an einem E x e m p l a r des 
Münchener zoologischen Museums feststellen konnte , l eb t noch 
heute an der Küste Columbiens. 

V o r k o m m e n : P a y t a . 

C y t h e r e a L A M . 

Cytherea planivieta G Ü P P Y . — T a f X I X F i g . 3. 

C. planivieta Guppy , On the ter t iary Mollusca of Jamaica. Quart. 
Journ. 2 2 . p. 2 9 2 . t . X V I I I fig. 3. 

Schale vorne r u n d , h i n t e n verschmälert. D e r V o r d e r r a n d 
i s t i n der Nähe der W i r b e l etwas concav. M a n t e l b u c h t t ief , 
i h r oberer R a n d hor i zonta l . Oberfläche m i t z a r t e n concentr i 
schen S t r e i f e n , die an meinen E x e m p l a r e n etwas d ichter zu 
sein scheinen. 

V o r k o m m e n : G r a u , häufig. 

Cytherea affinis n . sp. 
Sehr ähnlich der vorhergehenden, aber die M a n t e l b u c h t 

i s t etwas gegen oben gewendet, auch i s t sie k l e iner . 
V o r k o m m e n : G r a u , n i cht selten. 

D o s i n i a S C O P O L I . 

Dosinia lenticula n. sTp. — T a f X V I I F i g . 1 1 . 
D i e Schale i s t fast k r e i s r u n d , linsenförmig, m i t w e n i g 

erhabenen, nahe beieinander stehenden W i r b e l n . M a n t e l b u c h t 
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t i e f , sp i t z ig gegen oben ger ichtet . D ie concentrischen Stre i fen 
s ind schwach angedeutet. Höhe 27 mm, Länge 30 mm, D i c k e 
10 mm. 

Die A r t i s t der Dosinia cyclica G U P P Y ( ve rg l . G U P P Y , 

Q u a r t . J o u r n . 2 2 . p. 582. t . X X V I fig. 15) aus dem unteren 
Miocän v o n T r i n i d a d nahe v e r w a n d t , n u r ein w e n i g k le iner . 

V o r k o m m e n : G r a u . 

T e l l i n i d a e L A M . 

P s a m m o b i a L A M . 

Psammobia Darwin i P H I L . 

P. Barwini P H I L I P P I , 1. c. p . 1 4 2 . T a f . X X V I F i g . 1 6 . 

Schale o v a l , gegen die W i r b e l dre ieck ig abgeschnit ten ; 
an der Oberfläche concentrische Stre i fen . D i e k le inen W i r b e l 
fast mittelständig. Unser E x e m p l a r i s t ein w e n i g grösser als 
das P H I L I P P I ' S . 

V o r k o m m e n : Z o r r i t o s . 

S o l e n i d a e L A M . 

S o l e n L A M . 

Solen microsulcatus n . sp. — Taf . X V I I I F i g . 5. 

K u r z e rhomboidale Schale m i t etwas zugerundetem H i n t e r 
r a n d u n d scharf abgeschnittenem V o r d e r r a n d . A u f der Ober 
fläche ver laufen ganz feine, dem Eande paral le le Stre i fen, d icht 
aneinandergepresst (22 i m E a u m von 5 mm) , die besonders am 
Eande deut l i ch h e r v o r t r e t e n . Länge 33 m m , Höhe 10 mm. 

V o r k o m m e n : Pajaros Ovib io . 

M a e t r i d a e D E S H . 

R a e t a . 

Raeta gibbosa G A B B . 

B. gibbosa G A B B , A m e r . J o u r n . o f Conchology . 1 8 6 9 . 4. p . 3 0 ; 
ahgeh i lde t i n J o u r n a l o f t h e A c a d e m y o f n a t i i r a l Sciences of 
P h i l a d e l p h i a . P a r t I I I . t . X X X V ttg. 8 . 

E s l i e g t m i r ein Ste inkern v o r , der noch Schalen
fragmente trägt u n d m i t der G A B B ' s c h e n Beschreibung v o l l 
kommen übereinstimmt. 

V o r k o m m e n : P a y t a . 
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L u t r a r i a L A M . 

Lutraria Hortensia n . sp. — Taf . X I X F i g . 4. 

Schale r u n d l i c h , gegen vorne stärker gewö lbt , gegen 
h i n t e n abgeflacht. Oberfläche m i t s t a r k e n , concentrischen 
Ringen. W i r b e l k l e i n , mittelständig, kaum hervorragend . D i e 
A r t i s t der Lutraria Martini P H I L , (siehe P H I L I P P I 1. c. p. 165, 

Taf . X X X I I I F i g . 5) sehr ähnlich. Höhe 22 m m , Länge 
20 mm. 

V o r k o m m e n : G r a u , n i c h t selten. 

Lutraria sp. i n d . 

Der vorhergenannten sehr ähnlich, aber mehr oval . D i e 
E x e m p l a r e s ind aber zu schlecht e r h a l t e n , um näher de ter -
m i n i r t zu werden . 

V o r k o m m e n : G r a u . 

Lutraria vetula P H I L . 

L. vetula P H I L I P P I , 1. c. p. 1 6 5 . T a f . X X X I I I F i g . 3. 

I c h besitze einen Ste inkern m i t der l i n k e n K l a p p e , der 
m i t der PniLippi ' s chen Beschreibung u n d A b b i l d u n g so g u t 
übereinstimmt, dass i ch n i cht bezwei f le , dieselbe A r t vo r m i r 
zu haben, um so mehr, als die chilenische A r t P H I L I P P I ' S auch 
auf einen, a l lerdings vo l lkommeneren, S te inkern gegründet i s t . 

V o r k o m m e n : G r a u . 

M y i d a e D E S H . 

C o r b u l a B R Ü G . 

Coriula lanceolata n . sp. — Taf . X V I I F i g . 4. 

Schale dre ieck ig , vorne abgerundet . D e r S t i r n r a n d i s t i n 
der M i t t e gegen das h intere E n d e ein w e n i g eingebogen. 
Beide K l a p p e n sind h in ten gek ie l t . D e r K i e l verläuft v o n 
der Spitze der bre i ten W i r b e l bis zum H i n t e r e n d e , so dass 
auf der Schale h i n t e n ein lanzettförmiges F e l d abgegrenzt 
i s t , i n dessen M i t t e der auch gekie l te H i n t e r r a n d h e r v o r t r i t t . 
Oberfläche m i t w e i t voneinanderstehenden paral le len Stre i fen 
v e r z i e r t . Höhe 10 m m , Länge 15 mm, D i c k e 7 mm. 

D i e A r t i s t m i t der lebenden Corbula tenuis Sow. nahe 
N. Jahrbuoli f. Mineralogie ete. Beilageband X U . 41 
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v e r w a n d t . I n dem europäischen Tertiär bes i tzt sie ein A n a -
logon i n C. Basteroti H Ö R N . 

V o r k o m m e n : T a l a r a . 

G a s t r o p o d a . 
F i s s u r e l l i d a e Risso. 

P u n c t u r e l l a L W V E . 

Puncturella phrygia n . sp. — Taf . X X F i g . 12, 12a . 

I c h besitze n u r einen Abguss der napfförmigen Schale 
m i t nach h in ten gebogenem excentrischen W i r b e l , an deren 
V o r d e r w a n d i m t e r dem W i r b e l sich ein schwaches rundliches 
Höckerchen befindet, das w o h l der runden Öffnung entspr icht . 
D e r R a n d i s t vorne o v a l , h i n t e n zugerundet . U n t e r dem 
W i r b e l auf der H i n t e r s e i t e befindet sich der A b d r u c k des 
k l e i n e n Septums, das an den Seiten stärker und länger w a r 
als i n der M i t t e . Höhe 10 m m , Länge 20 mm. Die G a t t u n g 
l eb t heute n i cht mehr an der Küste Südamerikas, sie w i r d 
i n austral ischen Meeren getroffen. 

V o r k o m m e n : G r a u . 

S o l a r i i d a e . 

S o l a r i u m L A M . 

Solarium sexlineare N E L S O N . — Taf . X X F i g . 13. 

S. sexlineare N E L S O X , 1. c. p. 1 9 4 . Taf. V I F ig . 1 1 . 

Gehäuse n i e d r i g m i t 5 an der Seite z ieml ich gewölbten 
W i n d u n g e n . Basis flach m i t engem Nabel . A n dem N E L S O N ' -
schen Exemplare w a r die Oberfläche n i cht g u t zu sehen. Sie 
i s t m i t dichten z a r t e n Querr ippchen v e r z i e r t , die an den 
älteren Umgängen knotenförmig erscheinen. Über sie v e r 
laufen auch einige Spira ls t re i fen . A n der Basis zählt man 
deren 6, der innerste jedoch schwach sichtbar. 

V o r k o m m e n : Z o r r i t o s . 

N a t i e i d a e . 
N a t i c a L A M . 

Natica elata. — Taf . X X F i g . 8. 
Schale r u n d l i c h m i t 3^ Umgängen, von denen die älteren 

n u r w e n i g hervorragen . Nabe l z iemlich w e i t . Mündung h a l b -



des nördlichen Peru und ihre Molluskenfauna. 6 4 3 

r u n d . Oberfläche m i t dichten, zar ten , gebogenen Querstre i fen . 
Höhe 1 7 mm. B r e i t e des l e tz ten Umganges 1 5 mm. 

V o r k o m m e n : P a y t a . 

Sigaretus excentricus G Ü P P Y . — Ta f . X X F i g . 9 . 

S. excentricus G U P P Y , On the miocene Fossi ls o f H a i t i . Q u a r t . 
J o u r n . 3 2 . p. 5 1 9 . t . X X I X fig. 1 1 . 

Gehäuse n i e d r i g , schief zusammengedrückt m i t 3 W i n 
dungen, v o n denen die erste ganz k l e i n und n i e d r i g u n d n u r 
v o n oben s ichtbar i s t . Mündung oval , Nabe l eng. Oberfläche 
m i t sehr dichten w i n z i g e n Spira ls tre i fen v e r z i e r t . 

Unser E x e m p l a r i s t ein w e n i g k le iner als das i n G Ü P P Y ' S 
A b h a n d l u n g abgebildete. D ie Höhe beträgt 1 3 mm. 

V o r k o m m e n : P a y t a . 

T u r r i t e l l i d a e G R A Y . 

T u r r i t e l l a L A M . 

Turritella rotundata n . sp. — Taf . X X F i g . 6 . 

E s l i eg t m i r ein Bruchstück eines grossen Exemplars 
vor . D i e Umgänge sind s t a r k convex, gerundet , die N a h t 
t ie f . Das Gewinde i s t m i t Spira ls tre i fen v e r z i e r t , von denen 
die 4 unteren zusammen ^ der Umgangshöhe einnehmen, 
schwach angedeutet sind u n d nahe beieinander l iegen. D i e 
oberen 4 — 5 werden zu stärkeren Sp i ra l r ippen und es schalten 
sich zwischen sie noch ganz feine secundäre Stre i fchen ein. 
D i e F o r m steht der T. terehralis sehr nahe, besonders i s t i h r 
die Varietät turritissima von S A C C O zum Verwechse ln ähnlich 
(verg l . S A C C O , I mol luschi dei t e r r e n i t e r z i a r i i del Piemonte etc. 
P a r t e X I V . p. 9. t . I fig. 2 7 ) . D e r Hauptuntersch ied l i e g t 
i n der stärkeren Wölbung der Umgänge bei unserer A r t . 
Höhe des Bruchstückes von 4 unteren Umgängen 6 5 mm. 
B r e i t e an der Mündung 2 7 mm, oben 1 5 mm. D i e Gesammt-
höhe dürfte bis 1 4 0 mm betragen. 

V o r k o m m e n : Z o r r i t o s . 

Turritella infracarinata n . sp. — Taf . X X F i g . 5 . 

Umgänge dachförmig a b f a l l e n d , i n ^ der Höhe gekie l t , 
von da gegen die N a h t verschmälert. Sie t r a g e n 8 S p i r a l -

4 1 * 
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r i p p e n , von denen die d r i t t e von n n t e n , die auch den K i e l 
b i ldet , am stärksten i s t . D i e anderen ver laufen gleichmässig i n 
gleichen Zwischenräumen. Zwischen den 3 unteren sind noch 
feine l ineare Spira ls tre i f chen wahrnehmbar . Länge 9 5 mm, 
B r e i t e bei der Mündung 2 3 mm. I n i h r e r ganzen Beschaffen
he i t ze igt sie sehr v i e l Ähnlichkeit m i t T. suhangulata B R O C 
( v e r g l . S A C C O 1. c ) . 

V o r k o m m e n : Z o r r i t o s . 

Turritella Inca n . sp. — Taf . X X F i g . 1. 

Umgänge convex , etwas z w e i k a n t i g . D i e 4 u n t e r s t e n 
Spiral le istchen sehr schwach angedeutet , d i cht beieinander 
l i egend , die fünfte und siebente R ippe sind die stärksten; 
sie b i lden 2 K a n t e n , die ein flaches, i n der M i t t e m i t 
schwacher L e i s t e versehenes B a n d umgrenzen. Es folgen 
gegen oben noch 5 z iemlich s tarke , gleiche Spira l le is ten . D i e 
Höhe des der Spitze entbehrenden Bruchstückes 9 0 m m , 
D i c k e an der Mündung 2 2 m m , oben 6 m m . Die t o ta le 
Länge möchte bis 1 1 5 mm betragen. Die A r t i s t m i t der 
europäischen T. tripUcata v e r w a n d t . Sie hält M i t t e zwischen 
v a r . destoaimplex u n d var . superne aplicata SACCO ( ve rg l . SACCO, 
1. c. p. 2 7 . t . I I fig. 3 3 , 3 4 ) . 

V o r k o m m e n : Z o r r i t o s . 

Turritella inconspicua n . sp. — Taf . X X F i g . 4 . 

Umgänge gewölbt , m i t 7 gleichen Spira l le i s ten , von denen 
die sechste von unten die schwächste i s t und wie eingeschaltet 
zwischen die Nachbarle isten erscheint. Höhe eines aus 
6 W i n d u n g e n bestehenden Bruchstückes 3 7 m m . B r e i t e unten 
1 2 m m , oben 4 mm. 

M i t i h r e r ger ingen Z a h l von gleichmässigen L e i s t e n u n d 
zugerundeten W i n d u n g e n gehört die A r t i n die V e r w a n d t 
schaft der T. turris B A S T . 

V o r k o m m e n : G r a u . 

Turritella tricarinata B R O C . 

S y n o n y m i e be i SACCO, 1. c. p. 6 . 

E s w a r m i r unmöglich, i rgendwelchen Untersch ied 
zwischen meinen E x e m p l a r e n und denen aus dem europäischen 
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Tertiär zu finden. Sowoi i l die Grössenverhältnisse w i e auch 
die Z a h l und A n o r d n u n g der R ippen st immen vo l lkommen 
üb er ein. 

V o r k o m m e n : Pajaros Ovib io . 

Turritella altilirata CONRAD. — Taf . X X F i g . 7 . 

T. altilirata G A B B , D e s c r i p t i o n o f car ibbean miocene fossi ls . J o u r n a l 
o f t h e Academy of n a t . sciences o f P h i l a d e l p h i a . 1 8 7 7 . p . 3 4 1 . 
t . X L I V flg. 9, 9 a. 

Es l iegen m i r viele Bruchstücke von dieser A r t vor . D i e 
hohen Umgänge sind m i t n u r 2 s tarken Wülsten versehen, 
die manchmal etwas knotenförmig erscheinen. D i e Umrisse 
der Schale sind daher z a c k i g , die t ie fere E i n z a c k u n g ent 
spr i cht der Naht l in i e . D i e T. cochleiformis G A B B aus P a y t a , 
die v i e l k l e iner i s t , scheint sehr nahe v e r w a n d t zu sein. 

V o r k o m m e n : G r a u . 

Turritella gotliica n . sp. — T a f X X F i g . 1 0 . 

Gehäuse conisch. D e r die ver t i e f t e N a h t begrenzende 
T h e i l des Gewindes beiderseits w u l s t a r t i g v e r d i c k t , wobe i 
immer der unter der N a h t liegende T h e i l v i e l stärker ist . 
D a d u r c h i s t jede W i n d u n g unter der N a h t immer schmäler 
als an der N a h t selbst. A u f jedem Umgange 1 0 — 1 2 schwache 
l ineare Sp i ra l l e i s t en , von denen sich nur 2 i n dem unteren 
T h e i l des Umganges etwas stärker erheben. A n der Basis 
3 stärkere Spira l le is ten . Höhe 7 0 mm, B r e i t e an der Mün
dung 1 9 m m . Die A r t steht offenbar i n V e r w a n d t s c h a f t m i t 
T. cathedralis B E O N G . aus dem unteren Miocän Europas . 

V o r k o m m e n : Z o r r i t o s . 

Turritella (Haustator) filicincta n . sp. — T a f X X E'ig. 2 . 

E s l iegen m i r mehrere Bruchstücke v o r , die sämmtlich 
der Spitzen entbehren. D i e conischen W i n d u n g e n sind d icht 
über der N a h t m i t scharf nach unten abgeschnittenem K i e l 
versehen. 

Die ganze Oberfläche i s t m i t überaus feinen Spiral le istchen 
gezeichnet, die d icht beieinander l iegen. Es stehen deren 2 6 
auf einem R a u m von 5 mm. I n dem oberen Thei le der 
W i n d u n g e n s ind sie z ieml ich gleich, i n dem unteren dagegen 
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l i e g t immer ein stärkeres Le is tchen zwischen 2 schwächeren. 
A n der Basis ver lau fen 4 S p i r a l r i p p e n , die auch m i t den 
feinen Le is t chen bedeckt sind. 

Höhe des aus 5 Umgängen bestehenden Bruchstückes 
45 mm. B r e i t e unten 20 mm, oben 10 m m ; die totale Länge 
m a g 80 mm betragen. 

W i r finden i m europäischen Tertiär V e r w a n d t e dieser 
A r t , nämlich Haustator magnasperulus S A C C O , die i n der 
Varietät H. yracüicincta SACCO unserer A r t sehr ähnelt. 
B e i T. filicincta sind jedoch die Le i s t en v i e l zu fe in , als dass 
man die beiden ident i f i c i ren möchte ( verg l . S A C C O , 1. c. p. 18. 
t . I fig. 66). 

V o r k o m m e n : G r a u , häufig. 

Turritella (Haustator) robusta n . sp. — Taf . X X F i g . 3. 

E s l i e g t m i r ein n u r aus 2 Umgängen bestehendes B r u c h 
stück eines grossen Gehäuses vor . D ie Umgänge sind s t a r k 
conisch, unten s t a r k g e k i e l t , zwischen dem K i e l und der 
flachen N a h t concav eingeschnürt. D i e Oberfläche trägt über 
dem K i e l 5, unter demselben 1 flache Le i s te . D i e Höhe der 
2 unteren Umgänge 45 m m , B r e i t e unten 35 m m , oben 
23 m m ; die to ta le Länge mag 140 m m betragen. 

Das E x e m p l a r i s t zu schlecht e r h a l t e n , um seine B e 
ziehungen zu den anderen A r t e n feststel len zu können. Seine 
Ähnlichkeit m i t T. strangulata B A S T , aus dem französischen 
Oligocän i s t unzwei fe lhaft . Auch-der v o n SACCO beschriebene 
Haustator demarestinus B A S T . var . substrangulata scheint der 
peruanischeil A r t nahe v e r w a n d t zu sein (s. S A C C O , 1. c. p. 20. 
t . I I fig. 6). 

V o r k o m m e n : Z o r r i t o s . 

Turritella (Haustator) Gabbiana n . sp. — Taf . X X 
F i g . 1 1 . 

D e r Turritella filicincta sehr ähnlich, doch sind die W i n 
dungen unter dem K i e l n i c h t so scharf abgestutzt . D ie Ober 
fläche m i t v ie len z a r t e n Rippchen, die jedoch bei w e i t e m n i c h t 
so z a r t sind w i e bei T. filicincta ( im R a u m von 5 m m 15) u n d 
auf der ganzen B r e i t e der W i n d u n g sich gleichen. Grösse 
Wie be i T. filicincta. 
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D i e A r t i s t der T. asperiila sehr ähnlich, var . perfasciata 
SACCO i s t d i e , die i h r am nächsten s t e h t , obwohl sie etwas 
gröbere Stre i fen ha t . 

V o r k o m m e n : G r a u , n i cht selten. 

S t r o m b i d a e . 

S t r o m b u s L I N . 

Stromhus furcattis n . sp. — Taf . X X F i g . 1 4 . 

Gehäuse eiförmig m i t ausgebreiteter Aussenl ippe , deren 
oberer R a n d über die Hälfte der vorhergehenden W i n d u n g 
heraufgre i f t . Canal k u r z , w e n i g gebogen. Oberfläche m i t 
zahlreichen Sp ira ls t re i f en , i n | der Höhe des l e t z ten Umganges 
verläuft eine bre i t e Spiral furche. D i e darunter befindlichen 
Spira ls tre i fen sind kräftiger als die oberen. Es i s t auch eine 
Querstre i fung vorhanden, die an dem le tz ten Umgange k a u m 
angedeutet i s t , auf den früheren aber stärker h e r v o r t r i t t . 
Höhe 2 0 m m . B r e i t e 1 2 m m . 

V o r k o m m e n : P a y t a . 

S t r u t h i o l a r i a L A M . 

Struthiolaria guttifera n . sp. — T a f X I X F j g . g. 

Schale thurmförmig, m i t grossem le tz ten Umgange . D i e 
W i n d u n g e n sind s t a r k abgeschnürt. D i e früheren t r a g e n 
s tarke K n o t e n , j e 7 au f jedem U m g a n g e , au f dem l e t z t e n 
Umgange sind diese K n o t e n durch schwache, zwischen seich
ten F u r c h e n s te iende Höcker v e r t r e t e n . A u f den früheren 
W i n d u n g e n i s t auch eine die K n o t e n quer ende S p i r a l s t r e i f ung 
s ichtbar (auf v o r l e t z t e m U m g a n g 4 S t r e i f e n ) , die auf dem 
le tz ten gänzlich ausbleibt. Mündung o v a l , oben zugespitzt . 
Innenl ippe angeschwollen. Höhe 4 0 mm. B r e i t e 2 5 mm. 

V o r k o m m e n : Z o r r i t o s . 

C o l u m b e l l i d a e T R O S C H E L . 

C o l u m b e l l a L A M . 

Columhella buccata n . sp. — T a f X I X F i g . 7. 

Gehäuse oval , m i t massig hohen W i n d u n g e n . Mündung 
ziemlich b r e i t . Oberfläche m i t s t a r k e n , zahlreichen Quer -
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r ippchen, die gegen die Basis abnehmen. Basis m i t zar ten , 
d i chten Sp ira ls t re i f en versehen. Höhe 17 mm. B r e i t e 8 m m . 

D i e A r t i s t der C. corrugata B O N . aus dem Tertiär des 
W i e n e r Beckens n i c h t unähnlich. 

V o r k o m m e n : T a l a r a . 

Columbella turrita n . sp. — Taf . X I X F i g . 1 1 . 

Gehäuse spindelförmig, m i t hohen W i n d u n g e n . Mündung 
eng, oval . Oberflächenverzierung ähnlich wie be i der v o r h e r 
gehenden A r t , doch sind die Querr ippen v i e l zar ter . Höhe 
15 mm. B r e i t e 5 m m . 

V o r k o m m e n : P a y t a . 

Columbella longistoma n . sp. — Taf . X I X F i g . 9. 

Gehäuse schmal, spindelförmig. D i e l e tz te W i n d u n g n i m m t 
I der Gesammtlänge ein. D i e älteren sind n i e d r i g . Mündung 
sehr lang , schmal, Aussenlippe z a r t gezähnelt. Oberfläche m i t 
k l e inen Querleisten, die auf der l e tz ten W i n d u n g n u r u n m i t t e l 
b a r unter der N a h t g u t h e r v o r t r e t e n , w e i t e r unten verschwinden. 
A n der Basis s tarke Spira ls tre i fen . Höhe 17 mm, B r e i t e 5 mm. 

V o r k o m m e n : T a l a r a . 

F u s i d a e T E Y O N . 

F u s u s L A M . 

Fusui inflatus n . sp. — Taf . X I X F i g . 5. 

G l a t t e , verhältnissmässig k u r z e Schale m i t n u r wenigen 
(4^) Umgängen, die s t a r k anschwellen. N u r am le tz ten U m 
gang nahe dem Canal schwache Querstre i fen vorhanden, sonst 
i s t die Schale n u r m i t weitstehenden Spira lstre i fen v e r z i e r t . 

D i e A r t i s t dem F. petitianus D ' O E B . sehr ähnlich i n 
der äusseren Ein fachhe i t , sie i s t aber kürzer und mehr bauchig. 
Höhe 70 m m . B r e i t e 35 mm. 

V o r k o m m e n : P a y t a . 

P y r u l a L A M . 

Pyrula roseta n . sp. — Taf . X I X F i g . 6. 

Gehäuse k u r z , gegen die W i r b e l ver f lacht . Fünf W i n 
dungen, von denen die d r e i ersten sehr k l e i n u n d w e n i g h e r v o r -
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ragend , r o s e t t e n a r t i g m i t Knötchen versei len sind. A u f den 
l e t z ten z w e i W i n d u n g e n fehlen diese Knötchen vo l lkommen. 
Sonst i s t die ganze Oberfläche m i t l inearen Spira l furchen 
bedeckt , die an' den oberen W i n d u n g e n stärker s ind, nachher 
abschwächen und erst gegen den Canal zu wiederum stärker 
werden . Mündung schief ova l . Innen l ippe s t a r k umgeschlagen. 
Canal aussen m i t einer F a l t e . Höhe 4 0 m m . B r e i t e 3 0 m m . 

V o r k o m m e n : G r a u . 

V o l u t i d a e G R A Y . 

M i t r a L A M . 

Mitra lahiata n . sp. — Taf . X I X F i g . 1 0 . 

Gehäuse k l e i n , m i t w e n i g e n , massig hohen Umgängen. 
Mündung schmal, verlängert, m i t s t a r k umgeschlagener I n n e n 
l i p p e , auf deren unterem The i l e sich dre i Zähne beflnden. 
Aussenlippe am Rande v e r d i c k t , m i t 1 0 — 1 1 k l e inen , l e i s ten 
förmigen Zähnchen. Oberfläche m i t Querr ippchen und S p i r a l 
strei fen v e r z i e r t , was i h r ein gitterförmiges Äussere v e r l e i h t . 
D i e A r t i s t der M. obsoleta Risso aus dem Tertiär des 
W i e n e r Beckens n i cht unähnlich, aber etwas k le iner . Höhe 
1 5 m m . B r e i t e 6 m m . 

V o r k o m m e n : P a y t a . 

O l i v i d a e D ' O R B . 

O l i v a B R Ü G . 

Oliva sp.? 

E i n zur näheren Bes t immung nicht geeignetes E x e m p l a r 
dieser G a t t u n g fand i ch bei Boca Pan . 

A l l g e m e i n e s . 

E s s ind n u r wenige U r k u n d e n über das Tertiär des 
nördlichen P e r u , über die w i r bisher verfügen. 

D i e erste i s t i n dem grossen W e r k e D ' O R B I G N Y ' S : Voyage 
dans l ' A m e r i q u e meridionale , entha l ten , der neben chilenischen 
und patagonischen auch fünf peruanische, aus P a y t a stammende 
A r t e n beschreibt und somit das Vorhandensein des Tertiärs 
i n diesem Gebiet festste l l t . 
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D i e zwe i te N o t i z s tammt von G A B B , dem das gesammte 
M a t e r i a l E A I M O N D I ' S a n v e r t r a u t wurde . E r beschreibt 1 7 A r t e n , 
ebenfalls aus der Gegend von P a y t a , u n d k o m m t zum Schlüsse, 
dass d o r t mehrere tertiäre Stufen v e r t r e t e n sein dürften, v o n 
denen eine ein dem Pliocän nahes A l t e r bes i tz t . 

Das umfangreichste tertiäre M a t e r i a l s tand N E L S O N Z U 
Gebote. E r e rh ie l t aus der Gegend v o n Z o r r i t o s eine Suite, i n 
der er 5 9 A r t e n unterscheidet ( 3 6 Gastropoden- , 2 3 L a m e l l i -
b r a n c h i a t e n - A r t e n ) , von denen er n u r 2 7 specifisch best immt. 
Seiner Ans i ch t nach gehören die Schichten dem „Spät -
tertiär" an. 

B e i der vor l iegenden B e t r a c h t u n g w i l l i ch den F e h l e r 
der früheren A u t o r e n , die Fossi l ien insgesammt zu betrachten , 
ve rme iden , u n d mich m i t j eder einzelnen E t a g e für sich be
fassen. D a uns die Schichtenfolge der Sedimente b e k a n n t 
i s t , so hoffe i ch , auf diese Weise dem w i r k l i c h e n Sachverhalt 
näher zu kommen. I c h w i l l dabei m i t den obersten Schichten 
beginnen und auch das v o n früher Bekannte zu H i l f e nehmen. 

I . Payta -Stufe . 

Aus dieser, schon dem petrographischen H a b i t u s nach 
typischen L i t o r a l z o n e l iegen m i r n u r 1 0 A r t e n v o r ^ 

Z w e i von diesen s ind noch lebend an der Küste , z w e i 
andere haben noch lebende V e r w a n d t e . W e n n w i r das 
G A B B ' s c h e M a t e r i a l zu H i l f e z iehen, so finden w i r , dass v o n 
seinen 1 7 A r t e n , w o r u n t e r auch wahrsche in l i ch einige aus der 
t i e f eren Stufe sich finden, fünf noch zu den lebenden gehören. 
Das würde über 3 0 % an lebenden F o r m e n ergeben. 

W i r w o l l e n einen Versuch machen , das bereits besser 
bekannte chilenische Tertiär zum V e r g l e i c h heranzuziehen. 
W e n n auch das Resu l ta t , n i c h t so sehr der E n t f e r n u n g wegen 
w i e wegen der grossen Differenz an geographischer B r e i t e , 
n i c h t ganz s t i chha l t i g sein k a n n , so gewinnen w i r doch einen 
A n h a l t s p u n k t mehr zur B e u r t h e i l u n g unserer Schichten. E i n e 
A r t , Venus saginata P H I L . , haben die Schichten von P a y t a 
m i t dem chilenischen Tertiär gemeinsam, u n d z w a r m i t der 
nach MöRicKE dem Jungmiocän oder Pliocän entsprechenden 

' s. nachfolgende Tabelle. 
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Coquimbo-Stufe D i e andere A r t , Feden paytensis, h a t i n 
derselben Stufe i h r e n nächsten V e r w a n d t e n . D e r F. inter
costatus unserer Schichten steht dem F. Thetidis aus dem 
Tertiär v o n Panama (bei Gratun) sehr nahe. D a diese Stufe 
dem Tertiär v o n St . Domingo nach G U P P Y ^ g l e i c h w e r t h i g ist , 
so fällt sie m i t diesen Schichten auch dem oberen Miocän zu^. 

W i r müssen also G A B B ' S M e i n u n g zust immen u n d der 
Stufe von P a y t a ein j u n g e s , wahrscheinl i ch pliocänes A l t e r 
zuschreiben. Merkwürdigerweise finden w i r d a r i n auch eine 
F o r m Ostrea oeulata, die der aus dem französischen Pliocän 
bekannten 0 . cucullata ausserordentl ich nahe steht . E s i s t 
au f fa l l end , dass unter den Mo l lusken der Coquimbo-Stufe 
Chiles, die sämmtlich ihre v e r w a n d t e n A r t e n an der pacifischen 
Küste h a b e n , sich auch eine A r t bef indet , Ostrea Benechei, 
die i h r e V e r w a n d t e i n der europäischen miocänen 0 . crassissima 
besitzt . 

I I . Ta lara -Stufe . 

N i c h t n u r i n dem petrographischen Hab i tus weichen die 
j e t z t zu betrachtenden Schichten v o n den darauf l iegenden ab, 
indem sie i m Gegensatz zu diesen aus weichem thonigen M a t e r i a l 
zusammengesetzt s i n d , sondern auch i h r e F a u n a zeigt schon 
beim ersten A n b l i c k einen abweichenden Charakter . Es fehlen 
grosse dickschalige Gat tungen , und an i h r e r Stel le begegnen 
w i r sowohl i n P a y t a w i e i n T a l a r a n u r k le inen dünnschaligen 
F o r m e n . E s l iegen m i r deren 1 3 vor . Ke ine von ihnen ge
hört mehr zu den noch lebenden; eine A r t , Sigaretus excentricus 
G Ü P P Y , k o m m t i n dem Miocän von H a i t i v o r , die andere, 
Nucula araucana P H I L . , i m Tertiär Chiles , diesmal i n der 
N a v i d a d - S t u f e , die dem Untermiocän gleichgestel lt i s t . Das 
Cardium procurvatum h a t seine nächsten V e r w a n d t e n i n dem 
Caraibischen Meere, u n d z w a r einen lebenden i n C. ringiculum, 
einen fossilen i n C. haitense, das fast i n al len obermiocänen 
Schichten der A n t i l l e n sich findet. I n dieser P r o v i n z h a t auch 
Columbella turrita ihre V e r w a n d t s c h a f t i n der C. ambigua aus 

' MöRicKB, Versteinerungen der Tertiärformation von Chile. Dies. 
Jahrb. Bei l . -Bd. X. 1896, 202. 

2 Quarterly Journal. 9. p. 130. 
" Guppy, West I n d i a n Geology. Geol. Mag. 1867. 
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dem Miocän Jamaicas. I n dieser k l e inen F a u n a haben w i r 
sogar Anklänge an das medi terrane Tertiär Europas . Corbula 
lanceolata, die z w a r einer lebenden A r t , C. tenuis Sow., sehr 
nahe steht , v e r m i t t e l t doch zwischen dieser und der C. Basteroti 
aus dem W i e n e r Becken. Lucina pulchella, Mitra labiata haben 
auch hier i h r e Analoga. 

M i t den Schichten v o n T a l a r a be t re ten w i r also ein Ge 
b i e t , das i n j eder Beziehung von den darüberliegenden v e r 
schieden i s t , u n d von ihnen abgeschieden werden muss. W i r 
müssen sie entschieden dem Miocän zuzählen. W i r finden 
w o h l Anklänge an das m i t t l e r e Miocän, doch da w i r 
d a r i n einige F o r m e n finden, die i n der näher gelegenen 
caraibischen Prov inz sämmtlich i n Schichten vorkommen, die 
nach der Zusammenstel lung G Ü P P Y ' S ' i n den oberen T h e i l des 
Miocäns gerechnet werden , so d a r f man w o h l m i t Recht auch 
die T a l a r a - S t u f e als dem Obermiocän g l e i c h w e r t h i g betrachten. 

I I I . Zorri tos -Stufe . ' 

I n den Schichten von Zor r i t o s begegnen w i r w iederum 
den Ablagerungen eines seichteren Meeres , bezw. auch der 
L i t o r a l z o n e . 

N E L S O N , dem ein z iemlich reiches M a t e r i a l daraus zu 
Gebote stand, zählt 59 A r t e n , von denen n u r noch z w e i (nicht 
vo l le 4 "/o) an der Küste leben. T r o t z d e m er auch für die 
w e i t e r e n 2 1 A r t e n v e r w a n d t e F o r m e n i n der lebenden F a u n a 
nachweist (was 35"/( , ergäbe), so scheint es doch schwer v e r 
ständlich, w a r u m er diese F a u n a als spättertiäre bezeichnet. 
I n dem Zahlenverhältniss scheint dazu w e n i g G r u n d zu sein. 
E s i s t i h m auch das charakter ist ische M e r k m a l dieser F a u n a 
entgangen, nämlich i h r e grosse Verwandtscha f t zu den euro 
päischen tertiären Mol luskenfaunen. W e n n w i r diese Ähnlich
k e i t schon i n der T a l a r a - S t u f e angedeutet sahen, so w i r d sie 
h ier z u einem H a u p t m e r k m a l , das schon bei der ersten B e 
t r a c h t u n g i n die A u g e n fällt. 

I n meinem M a t e r i a l , das n u r 19 A r t e n umfasst, befinden 
sich keine noch lebenden A r t e n , w o h l aber d r e i , die noch 
lebende V e r w a n d t e haben. E s s ind dagegen z w e i Gat tungen 

' G Ü P P Y , West Ind ian Geology. Geol. Mag. 1867. 
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v e r t r e t e n , die n i cht mehr i n der panamischen P r o v i n z leben: 
Struthiolaria und Puncturella. Beide haben sich v o n hier z u 
rückgezogen, gegen Neuseeland resp. i n australe Meere. D i e 
verhältnissmässig grosse Z a h l der Ärca-Arten i s t noch ein 
M e r k m a l , das die betreffenden Schichten m i t der lebenden 
F a u n a gemein haben ; nach S O W E R B Y leben nämlich i n der 
panamischen Prov inz 19 J . r c a - A r t e n . 

W e n n w i r aber die F a m i l i e der T u r r i t e l l i d e n betrachten , 
so kommen w i r zu dem erstaunl ichen R e s u l t a t , dass fast 
sämmtliche acht A r t e n m i t solchen aus dem Tertiär Europas b e i 
nahe ident isch sind, und unter Umständen für V a r i a t i o n e n der 
europäischen A r t e n gel ten möchten. Sämmtliche haben ihre 
Analoga i m unteren Miocän und Oligocän F r a n k r e i c h s und 
I ta l i ens . D i e Gebiete von D a x , Bordeaux, das Subappennin 
sind es, die i n dieser Beziehung die gleichzustel lenden A r t e n 
beherbergen, dieselben Gebiete, die auch für das Tertiär der 
A n t i l l e n als Verwandtschaf tsgeb ie t ge l ten . 

I n dem näheren Tertiär der caraibischen Prov inz finden 
w i r n u r eine A r t , die auch i n P e r u v o r k o m m t . E s i s t Tur
ritella altilirata C O S R . aus dem Tertiär von Panama. Sie 
gehört i n die Reihe der T. bicarinata E S C H . D i e andere 
A r t , T. inconspicua, die i n die Reihe der T. turris B A S T , ge
hör t , h a t auch i m Tertiär von Panama eine v e r w a n d t e A r t , 
T. gattunensis. 

W e n n w i r uns dem chilenischen Tertiär z u w e n d e n , so 
finden w i r auch hier gewisse Beziehungen zu unserer Fauna . 
Z w e i A r t e n , Arca valdiviana u n d Psammobia Darwini, s ind 
ihnen gemeinsam. A u c h das V o r k o m m e n des Genus Struthiolaria 
i n beiden Prov inzen muss als gemeinsames M e r k m a l gelten. 
Diese Vorkommnisse beziehen sich auch ausschliesslich auf 
die untermiocäne N a v i d a d - G r u p p e . D i e T u r r i t e l l i d e n , die i n 
unserer F a u n a eine sehr grosse Ro l l e sp ie len , s ind auch i n 
Chile ausschliesslich i n der Nav idad -Gruppe i n neun A r t e n 
v e r t r e t e n . 

Sogar i m Eocän Europas haben w i r das A u f t r e t e n ana
loger T y p e n . Nach den k a u m merk l i chen Unterschieden, die 
zwischen unserer Venericardia clavidens und der V. planicosta 
aus dem Par iser Eocän bestehen, zu ur the i l en , müssen beide 
A r t e n eng mite inander v e r w a n d t sein. 
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A u f G r u n d dieser Verliältnisse müssen w i r der Z o r r i t o s -
Stufe ein v i e l höheres A l t e r zuschreiben, als dies N E L S O N ge-
t h a n hat te . I h r e r Beziehung zu der Nav idad-Stu fe und zum 
europäisclien Tertiär gemäss müssen w i r i h r A l t e r als u n t e r 
miocän annehmen. 

IV. Heath-Stufe . 

M e h r petrographisch und bath j 'metr i s ch als i n B e t r e i f auf 
das geologische Niveau unterscheidet sich diese Stufe von der 
vorhergehenden , obwohl einige Dif ferenzen sich auch i n der 
F a u n a zeigen. W i r haben hier wiederum m i t Ablagerungen 
t ie feren Wassers zu t h u n . Sämmtliche 16 A r t e n , die m i r dar 
aus v o r l i e g e n , stammen aus dem obersten H o r i z o n t dieser 
Stufe, doch da sie sämmtlich andere A r t e n sind, da d a r i n die 
Gastropoden fast vo l lkommen zurückgehen, und da die be
treffenden Schichten eine grosse Mächtigkeit besitzen, so schien 
es m i r ra thsam, sie besonders zu betrachten. 

Ke ine v o n den 16 A r t e n findet sich i n der gegenwärtigen 
F a u n a , keine h a t d a r i n i h r e V e r w a n d t e n . W e n n w i r ihre 
Verhältnisse zu den anderen Gebieten ins A u g e fassen, so 
finden w i r zuerst nahe Beziehungen zum chilenischen Tertiär. 
Z w e i A r t e n finden w i r i n der Nav idad -Stu fe v e r t r e t e n : Venus 
Münsteri und Lutraria vetula. D r e i andere haben i n Chile ihre 
V e r w a n d t e n . Lutraria Martini, die unserer L . Hortensia sehr 
nahe steht , k o m m t i n der Navidad-Stufe vor . Ostrea transi
toria, v e r w a n d t m i t 0 . latiareata, i s t sowohl i n der Coquinibo-
wie i n der Navidad-Stufe vorhanden. Cardium auca, das dem 
C. suhaucanum sehr nahe i s t , soll nach M Ö R I C K E n u r i n der 
Coquimbo-Stufe vorkommen. Nach D ' O R B I G N Y w u r d e es auch 
i n der K r e i d e gefunden, und P H I L I P P I g iebt es als der K r e i d e 
und dem Tertiär gemeinsam an. M Ö R I C K E führt es auf eine 
Verwechs lung zurück. W i r haben in C. suhaucanum, das siclier 
aus einem t ie feren N i v e a u stammt, eine überaus ähnliche F o r m , 
die als V o r f a h r e des C. auca b e t rachte t werden k a n n . 

E i n merkwürdiges V o r k o m m e n haben w i r in Lucina pro
soptera, die der L . Sowerhyana aus der K r e i d e Chiles äusserst 
ähnlich i s t , die aber einige gemeinsame M e r k m a l e auch m i t 
der L . dentata B A S T , aus dem europäischen Tertiär besitzt . 

M i t dem Tertiär der caraibischen Pi-ovinz i s t eine A r t , 
Cytherea planivieta G Ü P P Y aus dem U n t e r e n Miocän Jamaicas, 
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gemeinsam, die andere A r t , Dosinia lenticula, l i a t i l i r e V e r 
wandte i n der D. cyclica aus dem U n t e r e n Miocän von T r i n i d a d . 

A u c l i das charakter ist ische M e r l i m a l des südamerikanischen 
Küstentertiärs, die Anklänge an das Tertiär Europas , finden 
w i r hier ebenfalls. D i e genannte Ostrea Icttiareata hat m i t 
der 0 . crassicosta sehr viele gemeinsame Züge. Sonst finden 
w i r Leda acutisinuata, die der L . nitida aus dem W i e n e r Becken 
sehr nahe s t e h t , u n d Turritella filicincta, die entschieden i n 
den nächsten Beziehungen zu der T. gracilicincta aus dem sub-
appenninen Oligocän steht . 

W i r sehen daraus , dass in Bezug auf das A l t e r der 
Schichten sich keine wesentl ichen Unterschiede i n der v e r t i 
calen u n d hor izontalen V e r b r e i t u n g der identischen und v e r 
wandten A r t e n dieser u n d der vorhergehenden Stufe bemerken 
lassen. W i r müssen auch diese Stufe dem U n t e r e n Miocän 
zuzählen, i h r aber schon der Lagerimgsverhältnisse wegen 
eine t ie fere Stel le anweisen. I n A n b e t r a c h t i h r e r grossen 
Mächtigkeit mag sie v ie l l e i cht schon ins Oligocän eingrei fen. 

V. Ovibio-Stufe. 

E s l iegen m i r n u r 2 A r t e n aus diesem t ie fs ten G l i e d des 
nordperuanischen Tertiärs vor . N i c h t faunistische Differenzen 
w a r e n also die Beweggründe zur Ausscheidung dieser Stufe, 
w o h l aber die Verschiedenheit des H a b i t u s der Schichten. 
W i r kommen hier i n f remdart ige flyschähnliche Schichten m i t 
dünnbankigen Sandsteinen, die m i t H i e r o g l y p h e n bedeckt s ind, 
m i t Schiefern wechsel lagern und nachher von massigen Sand
steinen u n t e r l a g e r t werden . I n der ganzen darauf ruhenden 
Serie begegnen w i r ke inen ähnlichen B i ldungen . 

U m so sonderbarer i s t es, dass w i r h ier eine A r t finden, 
die m i t dem europäischen Vorkommniss ident isch i s t , Turritella 
tricarinata, die i n E u r o p a aber i m oberen Miocän a u f t r i t t . 
Daraus aber d i rec t auf das A l t e r der peruanischen Schichten 
zu schliessen u n d sie dem oberen Miocän gleichzustel len, 
scheint m i r n i c h t r i c h t i g zu sein. E s handel t sich h ier n i c h t 
um die Verwandts cha f t , die m i t der H e r k u n f t von demselben 
T y p u s zu erklären wäre , sondern um eine vo l lkommen identische 
A r t , deren A u f t r e t e n i n beiden Gebieten n u r auf dem Wege der 
W a n d e r u n g möglich i s t . D a w i r aber die R i c h t u n g und den 
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Ausgai igsort dieser W a n d e r u n g n i cht k e n n e n , so dürfen w i r 
auch n i cht sagen, ob die A r t von E u r o p a i n das amerikanische 
Gebiet gekommen i s t oder umgekehr t , und da die E n t f e r n u n g 
beider Gebiete ein D r i t t e l des Erdumfangs beträgt, so konnte 
man k a u m e r w a r t e n , dass dasselbe i n beiden Gebieten zu 
gleicher Z e i t a u f t r i t t . 

D a die europäische tertiäre Mol luskenfauna e in deutliches 
tropisches Gepräge hat , so wäre eher anzunehmen, dass unsere 
A r t auch früher i n diesem Gebiet erschiene als i n den 
europäischen. Sie scheint hier gemein zu s e i n , da das be-
IretFende Gesteinsstück m i t i h r vo l lgep f rop f t w a r . 

D e n Lagerungsverhältnisseu gemäss können w i r dieser 
Stufe ein oberoligocänes A l t e r zuschreiben. 

D i e tertiären Ab lagerungen haben i n dieser Beschaffen
he i t , w i e w i r sie eben kennen ge lernt haben, entschieden ein 
weiteres E r s t r e c k e n , als es i m Umfange der vorl iegenden 
A b h a n d l u n g geschi ldert i s t . Sie nehmen ohne Z w e i f e l den 
ganzen west l i chen A b h a n g der Cordi l lere d 'Amotape e in , sie 
überschreiten aber nach S. auch den Fluss Amotape u n d er 
strecken sich i n die Wüste v o n Sechura. D i e Pe t ro l eumvor 
kommnisse, die auch aus diesen Gegenden bekannt sind, lassen 
es m i t Sicherheit annehmen, da das Pe t ro l eum dieser P r o v i n z 
an die bituminösen Schiefer der Heath -S tu fe gebunden i s t . 

Die pliocänen und jungmiocänen Schichten scheinen i n 
i h r e r V e r b r e i t u n g auf das bre i te T h a l des Amotape-Flusses 
und dessen Eänder beschränkt zu se in , da ich sie i n der 
nördlichen Gegend niemals beobachten konnte . 

Gegen N . habe ich dieses Tertiär bis nach Tumbez v e r 
fo lg t . E s überschreitet aber auch sicher diesen Fluss und 
z ieht sich w e i t e r an der Küste Ecuadors . 

V o n der H a l b i n s e l St. E l e n a nördlich vom G o l f von 
G u a y a q u i l s ch i ldert uns W O L F das Vorkommen v o n Schlamm
vulcanen, die sogar grossart iger sein müssen als die von Boca 
P a u , da sie Kege l von 6 m Durchmesser und 2 m Höhe 
bi lden. Sie lassen auch Erdölgeruch w a h r n e h m e n ; das
selbe E r d ö l , das auch an anderen Stel len der ecuadorischen 
Küste v o r k o m m t , h i e l t W O L F für quartär, es s tammt aber 
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ohne. Zwe i f e l aus den tertiären bituminösen Schiefern. W O L F 
selbst erwähnt n u r sehr w e n i g entblösste bituminöse Thone, 
und Braunkoh len , zuwei len röthliche, die auch er für tertiär 
hält und die ganz sicher der Heath -S tu fe angehören. Somit 
wäre das Tertiär i n dieser Beschaffenheit an der Strecke von 
6 B r e i t e g r a d e n unzwei fe lhaf t erwiesen. 

W i e t i e f diese Gebi lde ins L a n d hineingehen, lässt sich 
n i c h t genau feststel len. Das V o r k o m m e n von Schlammvulcanen 
bei Z a r u m a i n E c u a d o r , das W O L F gemeldet w u r d e , lässt 
darauf schliessen, dass auch d o r t das Tertiär i n derselben 
Beschaffenheit ausgebildet i s t . V e r m u t h l i c h g i l t dasselbe auch 
für das 250 k m v o n der Küste ent fernte Gebiet von L o j a , 
wo ein 300 m mächtiges Tert iär , zusammengesetzt aus 
Conglomeraten , Thonen und B r a u n k o h l e n , i n einem vom 
Schiefer umrandeten Tha le e n t w i c k e l t i s t , s t a r k d is loc i r t , und 
an welches sich G r a n i t e schliessen, die sich i n K u p p e n bis 
an die Grenze von P e r u fortz iehen. Jedenfal ls i s t dieses 
V o r k o m m e n als noch der Westküste angehörend zu betrachten, 
obwohl es W O L F bereits als interandinisch bezeichnet. 

Dieses V o r k o m m e n i n Ecuador i s t insoweit auch für 
unser Gebiet von W i c h t i g k e i t , als es uns die gegenseitige 
Beziehung zwischen dem Tertiär und dem K e r n des A ino tape -
Gebirges zu erklären h i l f t . 

D i e als palaeozoisch bezeichneten Schichten des A m o t a p e -
Gebirges b i ldeten somit n i cht den R a n d des tertiären Meeres, 
sie w u r d e n erst nachher , bei der E r h e b u n g der Cordi l lere , 
zwischen das zerrissene Tertiär geschoben. Deswegen fehlen 
auch i n dem Grenzgebiete l i t o r a l e B i ldungen , da der eigentl iche 
Meeresrand i n der Gegend von L o j a z u suchen i s t , wo auch 
mächtige Conglomerate au f t re ten . D i e Grenze zwischen Tertiär 
und Palaeozoicum i s t also als eine V e r w e r f u n g aufzufassen. 

E s sind noch z w e i Umstände, die i n Bezug auf die V e r 
b r e i t u n g des Tertiärs hier betont zu werden verdienen. 1. E i n 
gewisser Zusammenhang unserer P r o v i n z ( w i r w o l l e n sie 
ecuadorische P r o v i n z nennen) , m i t der chi lenischen, ein Z u 
sammenhang, der sich sowohl i n dem A u f t r e t e n identischer 
und analoger A r t e n , w i e auch i n i h r e r ver t i ca len V e r b r e i t u n g 
gel tend macht, und 2. i h r e nahe Beziehung zu der caraibischen 
P r o v i n z . 
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V o n sämnitlichen A u t o r e n , die sicii m i t dem Tertiär der 
paciflscben Küste Südamerikas befassten, w u r d e eine t i e f e in 
greifende Ähnlichkeit m i t dem Tertiär Europas , ein at lant ischer 
H a b i t u s der Fauna hervorgehoben. 

Dasselbe M e r k m a l fand G Ü P P Y auch i m Tertiär der 
caraibischen Prov inz . E r betont mehrmals, dass diese Prov inz 
i n näheren Beziehungen zum Tertiär von D a x und Bordeaux 
s t e h t , als zu den nordamerikanischen Pi -ov inzen, und v e r 
sucht dies durch die Annahme der A t l a n t i s zu erklären, längs 
(leren Küsten . die W a n d e r u n g stattgefunden hat te . — D i e 
selben Anklänge an das europäische Tertiär finden w i r auch 
i n der ecuadorischen Prov inz . A b e r w i r werden hier zugleich 
auch auf den W e g verwiesen, au f welchem dieser Zusammen
hang entstanden ist . D ie Gemeinsamkeit und V e r w a n d t s c h a f t 
vieler A r t e n m i t dem Tertiär der A n t i l l e n , insbesondere m i t 
dem Tertiär des I s thmus v o n P a n a m a , lässt uns ohne jeden 
Zwe i f e l h ier die Strasse erkennen, auf welcher während der 
Tertiärzeit die Faunen des at lant ischen und pacifischen Ge
bietes sich mite inander berührten, wobei die lebenskräftige, 
eben der Höhe i h r e r E n t w i c k e l u n g entgegengehende atlantische 
F a u n a sich an der Westküste A m e r i k a s schnell ge l tend machte. 

München, März 1899. 

L i t e r a t u r . 

C H E N Ü , lUustrations conchyliologiques. Paris 1 8 4 2 — 1 8 5 8 . 
D A R W I N , Geologische Beobachtungen über Südamerika. 1 8 5 1 . 
F I S C H E R , Manuel de Conchyliologie. Paris 1 8 8 0 — 1 8 8 7 . 
F O N T A N N E S , Les mollusques pliocenes de la vallee du Ehöue et de Roussillon. 

Lyon et Paris 1 8 7 9 - 1 8 8 2 . 
G A B B , Description of new species of South American ter t iary . American 

Journal of Conchology. S. 1 8 6 9 . p. 2 6 3 . 
— Description of a coUection of fossils, made by Dr . ANTONIO RAIMONDI 

i n Peru. Journal of the Academy of nat. sciences of Philadelphia. 
I I . Serie. 8. 1 8 7 7 . 

— Description of caribbean miocene fossils. Ibidem. 1 8 8 1 . p. 3 3 3 . 
— Description of new species of fossils from pliocene Clay Beds between 

L imon and Moen, Costarica. Ibidem, 1 8 8 1 . p. 3 4 9 . 



662 J. Grzybowski, Die Tertiärablagenuigen 
GuppY, West Iiulian Geology. Geological Magazine. 1867. 
— On the tertiary mollusca of Jamaioa. Quart. Journ. of Geol. Soo. 22. 
— Relation of tlie tertiary Formations of the West Indies. Ibidem. 
— Ün the miocene fossils of Haiti. Quart. Journ. 32. p. 516. 
M. HöRNEs, Die fossilen Mollusken des Tertiärs des Wiener Beckens. Be

endet von B. A. REÜSS. Wien 1861—1870. 
R. BÖRNES und M. AUINGER, Die Gasteropoden der Meeresablagerungen 

der ersten und zweiten Mediterranstufe. Wien. Abhandl. k. k. geol. 
Reichsanstalt. 1879 ff. Von 1884 selbständig. 

KÜSTER, Conchyliencabinet von MARTINI und CHEMNITZ. Nürnberg 1837. 
MOORE, On tertiary beds of San Domingo. Quart. Journ. 6. 
MÖRICKE , Versteinerungen der Tertiärformation von Chile. Beiträge zur 

Geologie und Palaeontologie Südamerikas. Dies. Jahrb. Beil.-Bd. X. 1896. 
NELSON, On the inolluscan Fauna of the later Tertiary of Peru. Traus-

actions of the Connecticut Academy. 2. Par t I . 1870. 
O'ORBIGNY, Paläontologie du Voyage dans l'Amerique meridionale. Paris 1842. 
ÜBTON, The Andes and the Amazon. I l ld ed. 1876. 
PHILIPPI, Die tertiären und quartären Versteinerungen Chiles. Leipzig 1887. 
REDWOOD, Petroleum and its Products. 
REEVE, Couchologia iconica. London 1843—1878. 
SACCO , I molluschi dei terreni terziarii del Piemonte e della Liguria. 

Turin 1890 ff. 
SDESS, Das Antlitz der Erde. 
STEINMANN, Beiträge zur Geologie und Palaeontologie Südamerikas. IV. 

Dies. Jahrb. Beil.-Bd. X. 1896. 
J. and G. B. SOWERBY , Genera of recent and fossil Shells. London 1820 

—1824. 
TRYON et PiLSBRY, Manuel of conchology. Philadelphia 1878—1891. 
WOLF, Geognostische Mittheilmigen aus Ecuador. Dies. Jahrb. 1874. 377. 
— Geologische Untersuchung der Provinz Loja. Zeitschr. d. deutsch, 

geol. Ges. 1876. 



(les nördlichen Peru und ihre Molluskenfauna. 663 

Tafel-Erklärungen. 

Taf. X V . 
Geologische Kartenskizze der nördlichen Küste von Peru. 

Taf. X V I . 

Profile I — V . Verg l . S. 611 ff. 

Taf. X V I I . 
F i g . 1, l a . Arca reversa G R A Y . 

„ 2, 2 a. Cardium procurvatum G R Z . 
„ 3. Ostrea oeulata G R Z . ( i nat. Gr.) 
„ 4, 4 a. Corhula lanceolata G R Z . 
,, 5. Ostrea lunaris G R Z . ( J nat. Gr.) 
„ 6. ,, latiareata G R Z . ( J nat. Gr.) 
,, 7. Pecten paytensis G R Z . 
„ 8, 8 a. Ostrea sculpta G R Z . 
„ 9. Pecten intercostatus G R Z . 
„ 10. Nucula minuscula G R Z . 
„ 11 . Dosinia lenticula G R Z . 
„ 12, 12 a. Leda acutisinuata G R Z . 
,, 13, 13 a. Cardium tenuimargo G R Z . 
„ 14. Pecten densieinctus G R Z . 
,, 15. Lucina pulchella G R Z . 
„ 16. „ prosoptera G R Z . 

Taf. X V I I I . 

F i g . 1, 1 a. Arca valdiviana P H I L . 
,, 2, 2 a. ,, septifera G R Z . 
„ 3, 3 a. „ obesiformis G R Z . 
„ 4, 4 a. „ modesta G R Z . 
„ 5. Solen microsulcatus G R Z . 

Taf. X I X . 

F i g . 1, l a . Venericardia clavidens G R Z . 
„ 2, 2 a. Venus Nelsoni G R Z . 
,, 3. Cytherea planivieta G Ü P P Y . 
,, 4. Lutraria Hortensia G R Z . 
,, 5. Fusus inflatus G R Z . 
„ 6. Pyrula roseta G R Z . 
„ 7. Columbella buccata G R Z . 
„ 8. Struthiolaria guttifera G E Z . 
„ 9. Columbella longistoma G R Z . 
„ 10. Mitra labiata G R Z . 
„ 11 . Columbella turrita G R Z . 



:: 664r J- Grzybowski, Die Tertiärablagernngen ete. 

Taf. X X . 
F i g 1. Turritella Inca G R Z . 

2, ,, (Haustator) filicincta G R Z 
5? ö. ,, ,, robusta G R Z . 
71 4. ,, inconsjjicua G H Z . 
11 6. ,, infracarinata G R Z . 
J) 6. ,, rotundata G R Z . 
)5 7. ,, altilirata CONR. 
J) 8. Natica elata G R Z . 
11 9. Sigaretus excentricus G U P P Y . 
11 10. Turritella gothica G R Z . 
11 11 . ,, Gabbiana G R Z . 
11 12 . Puncturella phrygia G R Z . 

13 . Solarium sexlineare N E L S . 
11 14, 14 a. Strombus furcatus G R Z . 


