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In den letzten Jabren mit der Untersuchung neuer Funde von "\Virbeltbienesten aus der btihrni chen 
Braunkohle bescbaftigt, habe ich die Erfahrung gemacht, dass dariiber ausser cincr Anzahl grtisserer, 
einschlagiger Arbeiten, wie Hermann v. Meyer's in den Palaeontographica, zahlreiche kleinere l\litthei
lungen vorlrn.nden sind, welche in verschiedene Sammelwerke vcrstreut wurden. Es war daher zunachst. 
ntithig, um for weitere Arbeiten eine feste Grundlage zu erhalten, alle Literaturbehelfe zu ammeln und 
bei clieser Gelegenbeit auch eine Ueber icht zu erlangen, was uber die Wirbelthierfauna der htihm. Braun
kohlenformation bisher bekannt geworden ist. llierau knúpfte sich dann ein weiterer Schritt, es waren 
dic Angaben der alteren Literatur kritisch zu sichten, um sie, wo es nothig ,rnr, mit unseren ueuzeitlichen 
Anschauungen in Einklang zu bringen, und hiebei auch thunlichst zu erganzen, was iu friibcrcr Zrit 
unbekaunt geblieben war. Dass eine derartige Arbeit nicht nur for mein eigenes Bediirfnis, soudem auch 
for andere Fachgeno sen von utzen sein wi.irde, konnte ich mír nicht verhehlen. So chwebte mir schon 
vor Htngerer Zeit der Plan vor, auf Grnnd der zusammengebrachten Literatur eine kritische Synopsis der 
Braunkohlen-Wirbelthierfauna abzufassen. Fachgenossen, denen ich davon Mittheilung machte, bestarkteu 
mich in meinem Vorhaben; aber ich musste cla wohl erkennen, dass eine Kritik nur mít Zugrundelegung 
eines reichlichen und guten �teriales mtiglich sein wi.irde. Zwar waren rnir die nicht. geracle gering
fiigigen Bestande <.ler Sammlungen des geologischen Institutes unserer Universitat zur Hand, doch diese 
kounten keineswegs ausreichend befunden ,rnrden; und ich hatte cloch tlie Ausfohrung rneines Vorhabens 
aufgeben mUssen, wenn mir uicht von anderen Seiten Beistand und Unterstiitzung zutheil gewordcn ware. 

o tellten rnir Herr Dr. Pa u l  M e n  z e  1 und Herr Prof. Dr. J. Y i c t o  r De i c h m  i.i 11 e r in D r e s d e n
bereitwilligst zur Verfiigunrr, was in ihren umfangreichen Privati::ammlungen von niederen Wirbeltbieren 
aus den btibmischen Braunkohlcngebilden vorhanclen war. Letzterem Yerdanke ich einschlagiges Material 
aus dem k g!. m i n e r a l.-g e o l o g. M u s e u m  i n  D r e s d e n. Auch aus dem Te p l i t z e r  M u s e u m  nnd 
aus der S a mrnl u n g  d e r  g e o l. Le h r k a n z e l  d e r�- k. d e u t sch e n  t e c h n. H o c h s c h u l e  durch 
Herm Prof. Dr. Pi c h e l  erhielt ich eine Reibe wertYoller Sti.icke, YOr allem aber machte mír mein 
verehrter Herr College Prof. Dr. A n ton Fr i t s c h die reichen und wertrnllen Bestáncle des b ti h m. 
La n d e  - Mu s e u  rn s zuganglich. So strtimte mir rranz unerwartet ein derart reichliches und schtines 
Material zn, dass ich ohne Bedenken au die Au fobrung meiner Arbeit gehen konnte. l\Jit Ausnahme 
einiger Unica aus der ehemaligen ·fi.i r s t l. L o b k o w i t z's c h e n  S arnm l u ng i n  Bi l i n, welche 1867 
in den Besitz des ungarischen National-Museums in Budapest iibergegangen ist, die mir uneneichhar 
blieben, bot sich cli<' G elegenbeit, alle alteren Angaben zu pri.ifen, wo e uothig erschíen, zu ergilnzen 
oder, sofern dies nicht von anderer Seitc geschehen war, richtig zu stellen. eberclie. aber fand sich 
auch rnanches eue vor, <las bei dieser Gelegenheit in Bearbeitung genomrnen werden konnte. 

leh kanu aber nicht leugnen, dass die Arbeit dennoch eine ehr unvollkommene gebli l;en ware, 
wenn sich mír nicht ein bewabrtcr Arbeitsgenosse zugesellt hatte, um den for mich schwierigsten Theil, 
eine kriti che Bcarheitung der Saugethiere, abzunehmen und in seiner bekannten gcdiegenen Wei e 
durcbzufi.ihren, Hen Dr. M ax S c hlo s s e r  in Miincben, dem ich hiefi.ir nicht genug danken kann. 

o i t die vorliegende Synopsis der Wirbelthierfauna der btihmischen Braunkohlenformation zustande
gekommen. Jeh will nicht behaupten, dass mir nicht doch eiuzelne versteckte Notizcn entgangen sein 
ktinnten, ebcnso\\'enig "ic ich die Mtiglichkeit absprechen rnochte, dass auch noch in irgeud einer oder der 
anclcren ammlung Material vorhanden sein konnte, das hatte zugute gebracht werden ktinnen; aber es 
wird hiebei wohl kaum etwas Wesentliches iibeťsťhen worden sein, und das Uesammtbild der Fauna wil'cl 
dadurch keinen nennenswerten Abbrnch erfahren. 

•
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Uebersehen wir die Anfange der Literatur iiber unsere Fauna, so gehen sie bi auf Ge orge s 
C u  v i e r, eigentlich a ber noch viel weiter zuriick; denn die von ihm in den Recherches sur les Ossements 
fossiles aufgenommene Notiz und Abbildung von einem Nagethier aus dem Waltscher Siisswasserkalk hatte 
er einer Beschreibung diescr merkwiirdigen Versteinerung aus dem achtzehnten Jahrhundert entnommen. 

Auf ihn folgt G o e t h e, der eifrige und verdienstvolle Forscher auf dem Gebiete der bohmischen 
Geologie, als der Erste, wclcher das Vorkommen von Mastodon im Siisswasserkalke des Egerlandes 

bekannt machte. 
A ber die Literatur ist immer noch recht sparlich. Selb st Lo u i s Ag a s s i z hat in SL1inem grossen 

W crke, Recherches sur les Poisson s fossiles, nur drei - eigentlich nur zwei - Siisswasserfische aus dem 
bohmischen Tertiar aufgcflihrt, davon einen, bez. zwei von unbekanntem Fundorte. Die Reihe der 
einbeimischen wissenschaftlichen Bearbeiter der Braunkohlenfauna eroffnet 1844 A. E. R e  u s s, welcher im 
2. Theil seiner geognost. Skizzen aus Bohmen Fi che aus dem Diatomaceen- und Opalschiefer de
Mittelgebirges beschreibt. 1849-51 folgt seine mit He r m. v. M eye r gemeinsam durchgefiihrte Bearbeitung
der bohmischen Tertiarfauna, wobei letlterem die Wirbelthierreste zufielen, von denen nun schon cine
ansehnliche Reihe bekannt gPmacht wird. Re  u s s wendet a uch in den fiinfziger J abren, in welchen <las
erste Dinotherium in Bohmen gefunden wurde, eine Aufmerk amkeit dem bi:ihm. TertHtr zu, ebenso
J. Hec k e l. Dann folgt He r m  a n n v. l\1 e y e r 1860 mit der Beschreibung von Amphibien, und 186 I,
1863 tmel 1864 veroffentlicbt E d. S u e  s Abhandlungen iiber bohmische tertiare Situgethierc. Das 7. Jahr
zehnt des abgelaufencn Jahrhunrlerts bringt einschlagige Mittheilungen von D. S t  u r, l\f. Va c e k, O t to m.
No vák, T h c o d. F u c h s, V. B i e b e r, Fr a n z  B a y e r. 1882 veroffentlicht diescr die erste otiz iiber
fossile Yogel aus bobm. Tertiilrscbichtcn. Ihm folgt G o rj a n o  v i č- K r  a m b e r  g e r iiber einige Sťtss
wasserfische, V. B i  e b c r uber den Dinotheriumfund bei Franzensbad, W. Wo 1 t e r s t  o r f f  iiber die
Palaeobatrachusartcn aus der l\farkersdorfer Blatterkohle und Max S c h 1 o s s e r  mit einschlagigen Bemer
kungen uber die Saugethiere in seiner Abhandlung uber Affen, Chiropteren etc. des europ. Tcrtiiirs.

lm letzten Jabrzehnt erschienen achrichten li.ber bi her nicht bekannt gewordene childkroten, Prof. 
A n t o n  F r i t s ch beschreibt einen Landschildkrotenrest, mir fiel die V cri:iffentlichung einer Arbeit ti.ber eine 
Flussschildkrote aus dem IIangendletten von Bruch zu. Da.ran konnte ich die crsten acbrichtcn uber 
einen in den Preschener plastischcn Thonen gefundenen Andriasrcst und iiber neue Schildkri:iten und 
Fi che aus diesen Ablagerungen, sowie uber Amphibicn aus clem Sulloditzer Diatomaceenschiefer anreihen. 
An kleinere l\littheilungen von A d o l f  Ho f m a n n, M ax S c h l o s s e r, J o s e f  K a f k a  und von mir selbst 
scbliesst sich als letzte, jtingste literarische Leis tung Max S c h 1 o s s e  r's „Zur Kenntnis der Siiugethicr
fauna der bi:ihmischen Braunkohlenformation", welche Arbeit als 1. Theil der „ 13eitrtlge zur Kenntni, 
der Wirbelthierfauna der bi:ihmischen Braunkohle" erschienen ist. 

Gegenwartig sind au' den einheimischen 'J;.ertiarschichten 87 zu 44- Gattungcn gehi:ircnde Arten von 
Wirbeltbieren bekannt, u. z. konnten 61 Arten sicher, 9 annahernd bestimmt werden, 17 sind unbestimmt 
geblieben. Darunter sind Fische: 0-anoiden 2 Gattungen, 2 Arten, Teleostier 1 G Gattungen, 35 Arten, 

zusammen 18 Gattungen, 37 Arten. Amphibien: Urodelen 4 Gattungen, 5 Arten, Anuren 4 Gattungen, 
8 Artcn, eine unbestimmte Art, zusammen 8 Gattungen. 14 Arten. Reptilien: Testudinaten 4 Gattungen, 
1 O Arten; Crocodilier 1 Gattung, 3 Arteu, zusammen 5 Gattungen, 13 Arten. Vogel: atatoren 1 Gat
tung, 2 Arten, ein unbestimmter Vogel, 1 Gattung, 3 Arten. Siingethiere: Perissodactyler 2 Gattungen, 
5 Arten; Artiodactyler 5 Gattungen, 11 Arten; Probocidier 2 Gattungen, 2 Arten; Roclentier 1 Gattung, 
1 Art; Carnivoren 1 Gattung, 2 Arten, zusammen 11 Gattungen, 21 Artcn. 

Diese Gesammtfauna vertheilt sich auf alle Stufen der Formation mit Ausnahme d�r unter ten, dem 
tongrischen Braunkohlensandstein, welcher bisher keine Wirbelthierreste geliefert hat, also auf die aquita
ni che, Mainzer und helvetische Stufe. 

Der aquitanischen Stufe gehi:iren dic p 1 a s t  i s c h e  n T h o n e  v o n  Pr e s  c h e  n, die Diatomaceen-, Opal
und Brandschiefer, oberoligocaenen Blatter- und Pechkohlen an. Erstere, welche etwas tiefer zu stellen 
sind als die folgenden, haben eine eigene, bisher nur in ihnen angetroffene Fauna u. z.: 

Fi s c h  e: Esox destnictus Lbe, Nemachilus tener Lbe, Tinca obtruncata Lbe, Gobio vicinus Lbe, 

Alburnus Steindachneri Lbe, Aspiits sp. indet., Leitciscus vexillifer Lbe, Ohondrostoma spec. indet. Lbe. 
A m Ph i b i e n: Andrias bohemicus Lbe, Palaeobatrachus sp. W olterstf. R e p  t i  1 i e n : Trionyx Presche

nensis Lbe, Trionyx aspidiformis Lbe, Trionyx sp. indet., Ohelydra argillamm Lbe, Ohelydra spec. inclet., 
? Diplocynodon sp. indet. lm Ganzen 26 Arten. 
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Die D i  a t o m  a c e e n-, Op a 1- u n d B ra n d s c h i  e f e r und die o b e r  o I i g o ca n e  B r a u n  k o h I e 
haben folgende Fauna geliefert, wobei die aus letzteren Schichten stammenden Arten mit einem * be
zeichnet sind. F i s c h e: Amia macrocephala Rss, Thamnaturus furcatus Rss, 1'hawnaturus elongatus Myr, 
Thaumatltrus Deicluniilleri Lbe, Protothymallu li,satus Lbe, Prntothymaltiis princeps LbP, Tinca macropte
rygia Lbe, Gobio major Lbe, Leuciscus papy·raceus Brn, Leuciscns acrogaster R$S, Lenciscus medius Rss, 

Lcuciscus Golei l\lyr, Leuciscus Fritschii Lbe, Squalinits sp. indet., Oftondrostoma elongata Kramb., Gltondro
stoma laticamla Lbe, Chondrostoma bubalus Trosch., Plectropoma uraschista Rss, Lepidocottus gmcilis Lbe. 
A mp hi  b i e n : Triton opalini,s, Archaeotriton basalticus lVIyr, Archaeotriton Menzelii Lbe, Srilamanclm 
laticep. v. Myr *, Bana Luschitzana lVIyr, Asphaerion Beussi 1\lyr, Protopelobates gracilis Bieb., Palueo
batraclws difovianus Goldfss, var. e.xtensa Wltrstrff *, Palaebatrachi,s boftemicHs Myr *, Palaeobatrach 11s 

Laubei Bieb., Palaeobatrachus Luedeclcei Wltrstrff *. R e p t i l i e n: Trionyx sp. inclet. *, Diplocynodo11 cfr. 

Steineri Hofm. * V ti g e I: ? Anas basaltica Bayer, ? Anas Slcalicen is Bayer. S a u g e t h i  e r e: Anthraco
tlwrium magnmn Cuv.*, Anthracotheriimi? v . .Acemtherii,m sp. *, Gelocus Laubei Schlssr. * lm Ganzen 

37 Arten. 
Der Mainzer Stufe, welcher der Liegenclletten, das Hanpt(lotz, der imtere Bangendletten, das imtere 

Hangendflotz zufallen, entstammen: 

Lepidosteus bolwmicus Lbe, Tinca lignitica Lbr, ? Bana incert. secl., Trionyx sp. i11det., Ptychogaster 
sp. inclet., Diplocynodon c/1·. Darwini Ludw., Palaeomeryx af

f

. JJieyeri I-Iofm. 7 Arten. 
In <lie helvetische $tufe reibe ich den oberen Hangenclletten mit Sphaerosíderit, das I-Iangendflotz, 

rlic Erdbrandgesteíne. Nach S c h I o s s e r  gehtirt der Tuchorschitzer Sii.sswasserkalk hierher, ebenso stellen 

wir den Siisswas erkalk des Duppauer Gebirges. die jťmgeren Basalttuffe, die Cyprisschiefer und Siiss
wasserkalke des Falkcnauer unci Egerlancler Beckens, letztere als oberste Glieder, hier ein. 

Aus den u n t  e r e n G 1 í e d e  r n  der helvetischen S tufe wurde folgende Fauna hekannt, wobei ich 
die Arten an dem Tuchorschítzer Kalke wieder mit * bezeichne: 

Fi s c h  e: ? Silurus sp. indet., Esox Waltschanus Myr, Salmo Teplitiensis Lbe, Leucisciis brevis Ag., 
Leiiciscus Oolei 1\'Iyr, Leucisciis cfr. Hartmanni Ag., Chondrostoma tephani Myr sp. Re p t i  1 i e n: 
Trionyx Pontanus Lbe. S ilr,µ g e t h  i e r e: Tapirus helveticus * Myr, Aceratheriwn cfr. Oroizeti * Pom., 
Aceratherium sp. indet. *, Palaeochoerus cfr. aurelianensis * Stehl., ? Palaeomeryx min01· * Myr, Palaeomery.r 
? cmnectens * Schlssr, Palaeomeryx cfr. Kaupi * Myr, Palaeomeryx sp. indet. *, Sciurw; sp. indet., Schls r, 

Amplticyon bohemicus * Schlssr, Ainphicyonide *. 19 Ar ten im Ganzen. 
Au der oberen, d i e  ji.tn g e r e n  B a  ·a l t t u f f e  d e s  D u p p aue r G e b i r g e s, d i e  Cyp r i  -

se h i e  f e r  und Si.i s s w a s  s e r k  a l  k e  d e s  E g e r l  a n d  es urnfassendrn Abtheilungen des Ilelvets wurclen 
bekannt: 

Prolebias Egerani,s * Lbe, Prolebias pulchellus * Lbe, Testudo calcarea * Fritsch. U n b e s  t. V o g e I. 
.Aceratherimn cfr. Steinheimense Jager sp., Anthracotheriwn cfr. magnwn Cuv, Ilyotheriiwi Sommel'ingi 
l\Iyr, Dinotherimn giganteum Cuv, laevius Jourd. *, Mastodon angi,stidens Cuv *. 9 Arten. Die rnit * 

stammen aus den Cyprisschiefern. 
Man sieht. die artenreichste Fauna ist die obere aquitanísche (37), clann folgt die untere helveti che 

(19), die untere aquitanische (14), die obere helvetische (8), die annste (5) ist die Mainzer Stufe. 
Unter den 7 Arten voa Wírbelthieren, welche bisher aus der btihm. Braunkohle bekannt geworclen 

sind, ist nur eine kleine Anzahl von solchen vorhanden, welche auch ausserhalb Bohmen vorkommen. 
nter den Fischen sind Leuciscus papyraceus Br., Ohonclrostoma bubalus Tr. in der Braunkohle des 

Siebengebirges, Leuciscus Hartmanni Ag. irn Si.tsswasserkalk von .... teinheim in Wi.irttemberg, nnter den 
Rep1 ilien Diplocynoďon Darwini Ludw. aus der Braunkohle des Westenvaldes hckannt. Unter den 

Saugethieren ist Anthracotherimn mcignum Cuv. im Oligocaen YOn Cadibona uncl Sovencedo. Micsbach in 
Baiern u. s. w. heimisch. Gelocus Laubei Schloss. im Bohnerz von Ulm, 1apirus helveticus von Eggingen 
h. lm. Brii.ttelen in der Schweiz, A.ceratheriwn cfr. Oroizeti Pom, A.ceratherittm rfi·. Steinheimensr• Jag.,
Palaeochoerus cfr. aiwelianensis Stehl., Hyotheriwn Soinmeringi Myr, Palaeomeryx cfr. Kaupi l\Jyr, Dino
therium gigante111n Cuv., laevius Jourdan, Mastodon angusticlens Cuv. auch ausserhalb Bohmen verhreitet.
Die�e Arten sind es also, welche zu einer Altersvergleichnng der sie beherbergenden Schichten Gelegenheit
bieten. Was wir daraus ableiten ktinnen, stímmt mit unserer bisher gebrauchlichen Gliederung der btih

mi chen Braunkohlenablagerungen. Herr Dr. S c h I o s s e r  ist durcl1 die Vergleichung der Fauna des
Tuchorschitzer i.tsswasserkalkes mít anderen zu der Ansicht gela'llgt, class dieselben, wie dies seinerzeit

l* 



bereits S t  u r 1) gethan bat, in clie helvetische S tufe, also ho her zu riicken sind, al man dies von anderer 
Seite annimmt. Durch Palaeomeryx JJ1eyeri ?, Sciurus, Aceratheriwn cfr. Steinheimense, Ilyotherim11 

Siimmerinyi, JJ1astoclon angustidens und Dinotherimn wircl nach seiner Ansicht in Bohmen da. Obermiocaen, 
der Liorizont von Sansan, La Grive, Goriach, Steinheim, Georgensgmund und der Flinz der schwabischen 
IIochebene reprasentirt. 2)

Ich mochte hiezu bemerken, class wohl von Palaeomeryx JJ1eyeri abgesehen werden muss, nachdem 
<las Stiick, auf welches sich Herr Dr. S c h 1 o s s e r  beziebt, aus der Moorkohle von Radonitz im Saazer 
Beclcen stammt, welchc, wenn man sie nicht mit D. S t  u r in das Mitteloligocaen stellen will, doch gcwiss 
der Mainzer Stufc, also dem unteren Miocaeq einzurcihen i t. 

Die iibrigen Arten - der als Sciurus bezeichnete Nager aus dem Siisswasserkalke von Waltsch 
wúrde wohl noch der unteren helvetischen Stufe ano-ehoren - sind aus den obersten Schichten der bOhm. 
Brauukohle. Es wird ziemlich gleichgiltig sein, ob man sie mit S c h 1 o s s er nach S a n  cl b e r  g e r· 
Vorgang als Obermiocaen bczeichnet, oder mit D. S t u r, O t t. N o vák, C. v. Zi t t c l  und Anderen 
noch der hclvetischen Stufe, dem Mittelmiocaen, als oberes Glied anreiht. 

Die Lagcrungsverhaltnisse im Bereiche unserer einheimischen Braunkohlenbecken sind so ge taltet. 
dass sie als ununterbrocheu entstandene Bildungen in vollstandiger Concordanz einander folgen, daher cine 
Abgliederung, wie sie auswartige Tertiargebietc zulas en, in ihnen nicht moglich erscheint. 3) Es mag 
also immerhin unscr oberster Helvet auswartigen Obermiocaenbildungen im Alter gleichgesetzt, und al 
ihr Acquivalcnt im Wiener Becken die sarmatische Stufe anrresehen werden konnen. 

Fiir die Altersvergleichung der unteren Stoclnverke unserer Braunkohlenformation konnte nichts 
wcsentlich Neues beigebracht werdcn. Vass die Braunkohlen am Niederrhein unseren aquitanischen im 
Alter sehr nahe stehen, ist schon friiher an anderen Orten bemerkt worden. R e  u s s 4) bezeichnete 
seinerzeit die 1855 aufgefundene BHitterkohle von Markersdorf als eine Ablagerung, welcher jcner von 
Rott zum Verwcchseln ahnlich sei. Nach He r m. v. M eye r waren auch dieselben Palaeobatrachm,arten 
beiderseits vorhanden. W. Wol t e r s t o rf f  hat jedoch gefunden, dass dies nicht der Fall sei, und nur 
den rheinischcn nahe verwandte Arten bei uns vorkommen. Mit Ausnahme des Leiiciscus papyraceus lk 
und Chonclrostoma biibalus Trschl., die in unseren aquitanischen Bildungen wic am Niederrhein YOrhanden 
sind, liess sich bei den in Betracht kommenden Cyprinoiclen nur eine Uebereinstimmung im Typus, 
nicht al.Jer in der Art nachweisen. Gleiches gilt von dem Verhaltnis des Brachycormtts noachicus Goldfuss 
zu Archaeotriton basalticns und Jlfenzeliť, von Chelydra Decheni zu Ch. argillarurn u. s. w. 

E · liegt nahe, in den nicht betritchtlichen Uuter chieden, welche sich zwischen den Cyp1fooiden cler 
11iedenheinischen Braunkohlc Ull(l jeuea aus dem hOhmischen Aquitan ergeben, in welchem sich sogar zwei 
Arten von dort crhaltcn hahen, den .\.usdruck der zwischen beiclen Ablagerungen hestehenden Zeitdiffercuz 
zu sche11, \\'ie A. Y. Re i n a c h  5) die geringe Versclůedenheit ·einer Trionyx Boulengeri aus dem Mittel
oligocaen von Alzey, von Trionyx Pontanus Lhe aus clem Sphaerosiderit des bohm. Hangendlettťns durch 
die Zeitdifferenz des :;\[itteloligocaens und :;\Jittelmiocaens gerechtfertigt erscheint. Etwas derartigc::; winl 
::;ich etwa aucli \'On den nahe verwanclten heiderseits vorkommendcn Palaeobatrachusarten anneltmen la ·sen. 
Die Urodelen entziehcn sich in Folge ihres mangelhaften Erhaltungszustandes einer solchen genauHen 
Beurtheilung. Dass clie im Preschener Thone vorkommende Chelyclra argillarum Lbe eine l\[ittel -te1lu11g 
zwisclten Chelyclra Decheni )Jyr, Ch. Murchisoni Bell und Ch. Serpentina L. einnimmt, habe icb scho11 
an eiuer andcre11 Stelle henorgehoben. ie stellt ::;ich sohin in die Entwicklungsreihe der Chelydrcn. 
Ebcnso ll\sst sich von Trionyx Preschenensis Lbe sageu, dass er sich gleich Trionyx rostratits v. Arth. in 
die Reihe cles Triony:c protriunguis 0) einsclrn.ltct. Auch i t es gewiss bcachtenswerth, dass, allenlings 11ur 
durch eine sehr áhnliche Panzerschuppe, das Vorhanden ein eines Vorlitufers cle im steirischen l\1iocaen 
angetroffenen Di1,locynodon Steineri Hofm. im bOhmi chen Oligoca�n wenigstens angedeutet wird. 

1) D. St u r, Studien iibcr die A ltersverhaltnisse der Mhm . Braunkohleubildungen. Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst.
29. Bd. S. 162.

') M .  S c h I o s s c r, Beitr age zur Kenntnis der Wirbelthierfauua der bčihm. Draunkohlenf. S. 31.
3) Laube, Geolog. Excursionen im Thermalgebiet d. nordwestl. Bohmens. SS. 23, 36, 93, 14.0. Schildkrotenreste aus

der bohm. Braunkohle. Abhandl. de3 „Lotos". 1 Bd. S. 16. 

') Re u s s, Brief an H. G. Brnnn, Neues Jahrb. fiir Mineralogie, Geologie. Jahrg. 1855. S. 53. 
5) A. v. Reinach, Scbildkrotenreste im Mainzer Ter tiiirbecken, S. 101.
•J A. v. Rein acb a. a. O. S. 112.



5 

Alle clicse V crhiiltnisse wiirden jedeufalls weit mehr von Gewicht seiu, wenu die in lletracht kom
mell(len Lagerortc der verschiedeueu Fauneu nicht so weit von einander lagen, oder zwischen ilmen <loch 
wenigstens dic Verhreitungswege, welche die einzelncn Fonnen nahmen, andeutende ZwischenpliLtze -
f;tationen - gefunden ,rerden kiiunteu. ·) 

Das Vorkommen eines Crocodiliers in der Braunkohle, welcher mit Diplocynodon Darioini Ludw. sehr 
nahe verwanclt, wenn nicht identisch ist, weiter einer Ptychogasterart aus derselben Ablagerung, die einer 
solchen aus den Corbiculakalken (Hydrobienschichten) des Mainzer Beckens gleichfalls mindestens sehr nahe 
steht, hat unsere Auffassung von der Zugeborigkeit der bobru. Braunkohle in die Mainzer. Stufe bekraftigt, 
aber doch noch nicht vollige Sicherheit zu bringen vennocht. 

G o e t h e  hat 1813 von Bohmen den Ausspruch gethan: ,,Dieses Land als wahrhaft mittellandisch 
von Bergen umgeben, in sich abgeschlossen, fúhrt durchaus den Charakter der Unmittheilung in sich selbst 
und nach Aussen." 8eine W orte hezieheu sich a.uf die darnaligen gesellschaftlichen Verhitltnisse dieses 
Lande , man kann ahrr auch das Verhaltnis der Fa'1na der Braunkohlenformation zu gleichzeitigen anderen 
auswartigen und ihrer inlandischen Glieder unter einander kaum besser bezeichnen. Sie tragen durchwegs 
das eigenartige Gepr�ge der in sich abgeschlossenen Binnenfaunen, zu denen sich selten genug ein Ein
wanderer von auswarts gesellt. Wenn schon die bohmische Kreitle durch die Gestaltung der Thierwelt 
ihrer verschiedenen , tufen den Charakter einer Binnenbildung, entstanden in einer Bucht mit verengtem 
Zugangc, aufgepri.igt erbalt und hiedurch eine genauere Parallelisirung mít ausserbohmischen Schichten 
kaum durcbfiibrbar wird: so ist eine solcbe noch viel weniger beziiglich der Ablagerungen moglich, . 
welche wahrend der Braunkohlenzeit io beschrankten, unter einander selbst nicbt im Zusammenhange 
stehenden Siisswasserbecken, entstanden sind. Aus dicsem Gruncle z. Th. ist es auch nicht moglich, etwa 
Entwicklungsreihen einzelner Gattungen innerhalh der einander folgenden Stufen ausfindig zu machen, 
anderentheils wird ein derartiger Versuch schon durch mangelltafte ErhaltungszusUinde vereitelt. 

, 'elbst die gleichartig und gleicbzeitig gebildeten unter ihneu besitzen verschiedene Faunen. 
Die im Sinne von G o e t h e's Ausspruch gelegene "Unmittheilsamkeit in sich selbst" wird klar beleuchtet 
durch das Verhalten der Wirbelthierfaunen der einzelnen Diatomaceenschieferlager. Von den Arten von 
Kutschlin greift eine einzige rThattmaturu elongatus. :Myr.) nach Welbine uber. Welbine-Kundratitz hat 
nur eine mít Warnsdorf gemein (Chondrostoma elongatci Kramb.). Letzterer Fundort hat wieder nur eine 
Art, die in den Luschitzer Opalschiefern vorkommt (Leuciscus papyraceus Br.), alle iibrigen sind ver
schieden und an e i  n e  n Fundort gebunden. Die aus den Luschitzer Schiefern bekannt gewordenen 
Amphibien stimmen nicht einmal der Gattung nach mit jenen aus dem Diatomaceenscbiefer von Sulloditz 
iiberein. 

Es scheint nach allem, dass man sich in Bezug auf die Bestimmung der Altersverhaltnisse mit dem 
wird begniigen miissen, was bisher erreicht worden ist, und was wenigstens in grossen Ziigen zutrifft; an 
eine giinstigere Gestaltung der Sachlage durch neuerliche Funde in der Zukunft ist kaum zu denken. 

Unter den mir zugekommenen Materialien haben sich manche neue Arten, und von alteren solche 
Stiicke gefunden, die eine Erganzung der vorhandenen Beschreibungen ermoglichten. Es ist mir keine 
Siisswasserfauna bekannt geworden, welche einen solchen Reichthum an Fischen bote, wic unsere ein
heimische, die sich allerdings auf fiinf Stufen vertheilt. Dank dem prachtigen Material aus der 
Sammlung des Herrn Prof. D e  i c h m  ti 11 e r konnte die hochinteressante Anzia aus dem Kutschliner 
Diatomaceenschiefer ganz eingehend, ich darf wohl sagen erschopfend, untersucht werden. Ausser ihr 
wurde noch ein zweiter Ganoid in der bohm. Braunkohle aufgefunden. Die Salmonoiden, welche Sich 
bisher so Jange der Beobachtung entzogen hatten, sind in ctrei Gattungen, zwei forellen- bez. aschen
artigen und einem Lachs nachgewiesen. Die Zahl der Cyprinoidengattungen ist um einige vermehrt 
worden, zu der bisher allein bekannt.en Acanthopteren-Gattung Plectropoma ist uoch eine weitere Lepiclo

cotti,s hinzugekommen. 
Unter den Amphibienresten bot ein Exemplar von Archaeotriton basalticus Myr aus dem bohm. 

Landes-Mu eum die willkommene Gelegenheit, zu der von H e r m. v. M e y e r  nach einem sehr unvoll
standigen Exemplare gegebenen Beschreibung manches eue hinzufiigen zu konnen. 

Das bisher nur in einigen verstreuten Notizen bekannt gemachte Vorkommen von Crocodiliden 

T) Als eine solche kčlnnte wohl die Papierkohle von Bayreuth angesehen werden, aus welcher das Vorkommen von
Leuciscus papyraceus angegeben wircl. 
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konnte, wenn auch nur geringfiigige Reste davon vorlagen, festgestellt, und durch entsprechende Ahbil

dungen anf behalten werden. 

So entbalt dic vorliegende Synopsis auch einen Beitrag zur Erweiternng unserer Kenntnisse der Brnun

kohlenfanna, die ja auch durch clie ihr vorangeschicktc Arbeit Dr. Max S c h 1 o s s e  r's wesentlich ge

wonnen hat. 
Zur Herstellung der dieser Arbeit heigegebenen Tafeln wurcle wieder clie Phototypie, fiir <lie letzte 

Lichtdruck in Anwenduug gcbracht. Beziiglich der durch die er ·tere gegehenen Ahhilclungen ist zur 

Herausfindung VQn Einzelnheiten die Anwendung einer Lupe zu empfehlen, wie eine solche zm genaueren 

Besichtiguug der Originale auch nicht zu enthehren ist. In einigen Fiillen, wo die Beschaffenheit tles 

ahgebil<leten tťlckes die Erlangung einer hinreichendcn Deutlichkeit einzelner Theile auf phototypischem 

Wege versagte, wurde durch die Aufnahme mtiglichst getreuer Holzschnitte in den Text Ersatz zu hieten 

gesucht. 
leh kann diese einleitenden Darlegungen nicht schliessen, ohne vorher den verbindlichsten Dank nach 

jenen Seiten hin auszusprechen, von denen ich bei der Fertigstellung dieser Arbeit werkthatig unterstiitzt 

worden bin. Vor allem der Ge s e l l s c h a f t  z u r  Fo rde r u n g  d e u t s c h e r  W i s s e n s c haft, K u n s t  

u n d L i t e r  a t u r  i n  B o h m e  n, welche die Mittel zur Veroffentlichung der „Beitrage zur Kenntnis der 

Wirbelthierfauna der bohm. Braunkohlenformation" gewahrte, ferner nusser den Ilerren, welche eingangs 
genannt worden sind, noch den Herren Prof. Dr. C. Ra h l  und Prof. Dr. R Le n d l m a y r  Ri t ter von  

Le n den  f e 1 d, welche mir lebendes Vergleichsmaterial zu G-ebote stellten, owie Herr Director Ant o n  

Ma r t i n z  in Preschen, der unser Institut mit einer wertvollen Sammlung von Abdriicken ans den 

dortigen Thonen besch1mkte. Endlich bin ich auch Herrn A r t h u r  B e 11 m a n  n, in dessen artisti cher 

Anstalt die hier beigegebenen Tafeln mit gewolmter Sorgfalt und Vortrefflichkeit nusgefůhrt worden sind, 

neuerlich zu bestem Danke verpfl.ichtet. 

.. 
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PI S C ES. 

GANOIDEI. 

LEPIDOSTEI. 

GINGLYMODIDAE. 

Lepitlo•tf!II,. 1�acépede. 

Lepidosteus bohemicus Laube . 
•. 

Der egativ-Abdruck eines Theiles der Hautbedeckung eines Fisches lasst erkennen, dass dieser zu 
den Ganoiden gehorte. Die scharf und deutlich abgeformten Schuppen von rhombischer Form, ebenso wie 

<leren feste Structur und ihre glanzende Oberflache la sen hieriiber 

keinen Zweifel aufkommen. Leider ist das Wenige, wa von dem 

interessanten Schuppenkleic:le erhalten ist, iiber<lie in seiner ur
sprunglichen Anordnung gestort, indern darin die Schuppen vielfach 

durch einander geworfen und uber einander geschoben sind. Nur 
einige Reihen sind in ihrer urspriinglichen Lage geblieben. Diese 

lassen Rhombenschuppen unterscheiden, deren obere und untere to

Ecken zugespitzt sind, wahrend die mittleren stumpfwinkligen ab

gerundet er cheinen. Die Oberflache der Schuppen ist nach der 

lángeren Diagonale feingestreift, die Streifen convergieren gegen 

das untere Spitzcck, auf der vorderen Halfte der Schuppe sind sie 

schwacher, der Rand zwischen dem hinteren Stumpf- und unteren 
Spitzeck ist fein sagezabnig gekerbt. Auf der Unterseite incl die 

Schuppen glatt. Ihre Grosse betragt 0·004 : 0·003. Die Schuppen 

im Rumpftheile sind kleiner als die gegen den Kopf hin gelegenen. 
Auch am Bauch sincl kleinere Scbuppen vorhan<len, cleren An

ordnung in steilstehenden Bogenreihen sich noch erkennen lasst. 

Von den Korpertheilen ist wenig erbalten. Die Lage des 

Fig. 1. 

Lepidosteits bohemicus Lbe, 

Op Operculum, So Suboperculum, 

Cl Clavicula, a' b' Vergrosserung der 

Schuppen a, b.

Kopfes wird durch einen schmalen, vorn mít einem Wuh,t besetzten bogenforrnigen Knochen angedeutet, 
in welchem man die Clavicula (Cl) erkennt. Innerhalb ihres Bogens kann man noch das hintere Ende 

des mit grober Narbung bedeckten Operculums (Op) und Suboperculums (So) ausnehmen. Sonst ist vom 
Knocbenbelag des Kopfes nicbts vorhanden. Unter der Clavicula siebt man die unvollstandigen Abclrucke 

der Brustflossen, atls zahlreichen dunnen Strablen bestebend. Der vorderste ist starker, aber ein 

Besatz mit Fulcren ist daran nicht zn unterscheiden. Am oberen Theile des Fisches, da wo die Nacken-

2 
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gegend zu suchen ist, sieht man einige diinne, wahr cheinlich zu den Neuralbogen gehorende Knochen

sUl.bchen. 
So diirftig auch diese Reste sind, und soviel ihr Erhaltungszustand zu wiinschen ubrig lasst, reichen 

sie doch J1in, sich uber die Stcllung ihres einstigen Besitzers ein Urtheil zu bilden. Da die Zugehorigkeit 
desselben zu clen Ganoiden ausser allem Zweifel ist, haben wir ihm unter diesen seinen Platz anzuweisen. 
Die rhombischen, in schiefen Reihen stehenden Schuppen verweisen auf die Lepidosteidcn uncl unter diesen 

wieder anf Lepidosteus. In der That zeigt sich aus dem Vergleich derselben mit jenen des lebenden 
Lepidosteus osseus Lin. ') clie aufflilligste Uebereinstimmung der Gestalt, der Oberflachenstreifung und Rand
kerbung. Auch die Fonn der Clavicula, der Brustfl.osscn, abgesehen von den nicht zu unterscheidcnden 
Fulcren, und die allerdings an dem fossilen Stude nur angedeuteten und theilweise crhaltenen Opercular

theile sprechen dafiir. 
Das Vorkommen von Lepidosteus in alteren europaischen Tertiarschichten ist bekannt, meist jedoch 

Hur durch einzelne Schnppen (Lepidosteus [Lepidotus] Maximiliani Ag. aus dem Pariser Grobkalk) oder 
Záhne (NaYsa apicalis Miinster aus clem Oligocaen von Osterweddingen) angedeutet. Einen sicheren Lepi
dosteus hat Professor A n d r e a  e 2) unter dem Namen Lepidosteus Strausi Kinkelin aus der untermiocae
nen Braunkoble von M e s  s e l  im Mainzer Beclrnn beschrieben und abgebildet. Die Aehnlichkeit sowohl 
des wiedergegebenen Panzerstiickes (a. a O. Fig. 5.) wie clei· einzelnen Rumpfschuppe (a a. O. Fig. 7.) 
lrnnn nicht verkannt werden; doch sind die Schuppen des bohmischen Fisches bedeutend kleiner. Dassclbe 
ist der Fall beziiglich der von L e y  d y 3) abgebilcleten nordamerikanischen Lepidosteus-(Clastes-)Schup1len. 
Aliem Anscheine nach steht dieser a uch selbst jenem von M e s  s e  1 in der Grosse nach. Der beschriebene 
Fischabdruck wurde bei Bruch im Muldentiefsten des Briix-Duxer Braunkohlenbeckens im Hangendletten in 
einer Tiefe von 320 m gefundcn. Er stammt demnach aus dem untersten Theile dieser Ablagei·ung, die man 
mit dem Hauptflotz in die Mainzer (Langbische) Stufe zu stellen pflegt. 

Die hier beigegebene Zeichnung ist nach einem Positiv-Abrlruck angefertigt uncl beschrankt sich auf 
die deutlicher erkennbaren Thcile. 

.. 

AMIOIDEI. 

HALECOMORPHIDAE. 

At11ia Linné. 

Amia macrocephala Reuss sp. 

Tafel I, Fig. 1-3, Tafel VIII, Fig. 1, 2. 

1844. Cyclurus macrocephalns Reuss geognost. Skizzen aus Bohmen. II. Th. S. 267. 
1851. Cyclurns macrocephalus Herm. v. Meyer, Bešchreib. der foss. Decapoden, Fische etc. a. d. 

tert. Siisswassergeb. des nordl. Bohmens, Palaeontogr. II. S. 61. Tfl. VIII., Fig. 5 u. 6, Tfl.. 
IX., Fig. 1, 2, 3. 

? Perca lepidota Ag.? Herm. v. Meyer, ebenda S. 56. Tfl. XII., Fig. 1. 

Unter den Siisswasserfischen der bohmischen Braunkohlenformation ist wohl der interessanteste der Ver
treter eineR gegen wartig in den Fliissen N ordamerikas lebenden G eschlechtes, die Amia, deren Reste sicb 
in den aqnitanisclrnn Diatomaceenschiefern von K u t s c h l  i n  finden. Re u s s, welcher dieselben zuerst be-

1) L. Ag a s s i z, Recherchcs sur les Poissona fossiles. II. Bd. Tafel A, B, B'.

') A. Andr ae, Beitrage zur Kenntnis der fossilen Fische des Mainzer Beckens. Abhandl. der Senkenberg. Naturf .•
Ges. Bd. XVIU. S. 355. Taf. I, Fig. 1-7. 

3) Jos ef Leidy, Contributions to the extinct Vertebrate Fauna of the Westeru Territories. S. 190 ff. +af. XXXU,
Fig. 27-43. 
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chrieben hat, stellte den Fisch nach dem Vorgange von L. A g a ssi z zu Cyclurus, erkHtrte sich aber 
nicht mit der Stellung dieses Geschlechtes zu den Cyprinen eiuverstanden, sondern wollte es nach der Be

zahnung der Kiefer und der grosseren Anzahl der Kiemenstrahlen bei den Esociden eingereiht wisseu. 

Rudolf K II e r ') widmet in seiner Abhandlung iiber den unter dem Namen „ Arniopsis prisca" be

scbriebenen Fisch aus dem unteren Neocorn, den er als den Almherrn der Gattung Amia bezeichnet, dem 
aus dem bohrnischen Tertiar stammenden eine eingehende Erorterung nach der Beschreibung und Abbil

dung, welche davon Herm. v. 1\1 e y e r a. a. O. gegeben hat, in dem er sofort eine Amia crkannte. Er be
merkt, Re u s s und Herm. v. Meye r hatten durch die Autoritat L. A g  a s s i z's verfiihrt, welcher sein 
Genus Oyclurus bei den Cyprinodonten einreihte, ihrc neue Art nicbt als Arniden erkannt, umsomehr als 

sich cla Vorkommen eines Ganoiden in tertiaren Siisswnssergebilden kaum en.varten liess, am wenigsten 
den Vertreter einer Gattung, -welche derzeit in Nordamerika lebt. Die treff:lichen Beobachtungen Me ye r's 

an dem ihm zu Gebote stehenden Material, d.aran er das Auftreten von embolomeren Wirbeln in der 

Schwanzregion des Fischcs keineswegs iibersah, aber unbeachtet liess, und die nicht minder vorziigliche 
Darstellung der beschriebenen Stiicke liesscn bei K n e  r kcineu Zweifel iiber die richtige Stellung des 

Fisches aufkommen, wie schon H e c  k e  J 2) die Zusammengehórigkeit von Amia, Oyclurus und Notaeus 1851 er

kannt hatte. Die von Herm. v. M eye r als Cyclurus macrocephalus bescbriebenen Exemplare hatte He c k e  1 

bei Prof. R e  u s s unter uchen koonen, wodurch seine Ansicht, dass darin eine echte Amia vorliegt, voll
stándig bestatigt wurde. Seither sind auch andere Au toren '1) der Ansicht II e c k e l  's und J{ n e  r's beige
treten. 

Herm. v. 1\1 e y e r hatte 8 Individuen zur Untersuchung vor sich, von denen er 5, drei ziemlich voll

standige und zwei Schwanzstiicke, als die besseren, sich gegenseitig erganzenden abbildet. Aber an allen 

sind nHr die Schwanztheile gut erhalten, wáhrend die vorderen Korperhalften, namentlich die Kopfe uncleut

lich oder doch verdrúckt sind. 

Das rnir zur Benútzung gebotene Material umfasst clen Abdruck eines sehr grossen Indivicluums, drei 

Abdriicke kleinerer, ůarunter ein doppelter, und eine grosse Anzahl von Bruchstiicken, unter denen na

rnentlich einige vorziiglich erhaltene Kopfe sich befinden. Was al o nach Herm. v. Meye r in der Be
scbreibung des Fiscbes noch lů erganzen blieb, kann icb nachtragen und, auf mein Material gestiitzt, na
mmtlich auf den Vergleich mít der lebenden Amia calva Lin. sowohl als mit den alteren Formen Amiopsis, 

Opsigonu u. . w. eingehen. 

Da grosste und schonste vorliegcnde Exemplar (Tafel I, Fig. 1) ist bis auf eine Liicke im Scheitel 

und eine kleinere am Beginn der Riickenflosse sehr vollstandig erhalten. Die Lange desselben, die Schwanz

flosse einbezogen, betragt 0·440, der Kopf ist bis zum Hinterrand des Operculums 0·1245 lang und 

hier 0·087 hoch, er ist in der ganzen Leibeslange 3·5mal, die Kórperhohe ist nahezu 4mal in dieser 

enthalten. 

Die Wirbelsaule ist vom Ansatz an das Hinterhaupt bis hinter die Clavicula ventral gekriimmt, dann 

gerade, bis sie etwa vom 21. Wirbel vor dem Ende sich dorsal aufwarts biegt, die letzten 15 Wirbel sind 

starker emporgekrúmmt. Die einzelnen Wirbel sind im Anfange und in der l\Iitte nicht gut ausgepragt
r 

in Folge dessen wird die Zahlung unsicher, doch glaube ich die Gesammtzahl derselben mit 60 gefundeu 
zu haben. Hievon entfallen 26 auf den Rumpf, 34 auf den Schwanztheil. Die Rumpfwirbel sind sámmt

lich gleich, 0·008 hoch, 0·006 lang, drehrund, ohne Spur einer ausseren Faltung oder Kerbung. Au eini

gen Wirbeln zwischen der Bauch- und Afterflosse erkennt man clen sanduhrformigen Querschnitt. Die vor

dersten Bogen uud Dornfortsatze sind nicht durchwegs deutlicb, doch sieht man an einzelnen die ťrstcren. 

Zygapophysen sin<l nicht vorhanden, clie diinnen Dornfortsatze sind gegen die folgenden kiirzer und 

�teiler ge tellt. Weiterhin werden sie langer, starker und schiefer. Eine Spaltung derselben, wie sie bei 
der lebenden A.mia vorkommt, ist an ihnen nicht dcutlich wabrzunehmen, aber an eiuzelnen Stellen ange

deutet. Die Rippen sind nur sehr undeutlich vorhanden und scheinen kurz und sehr schrag nach hinten 

gerichtet zu sein. 

l) R u d o  lf K n e  r, Ueber eioige Fische aus den Kreitle- und Tertilirschichten von Comen und Podsused. Sitzungsber.

der kaiserl. Akad. d. Wissensch. XLVIIT. Bd. I. Abth. 1863. S. 126 ff. 

1) Jakob He cke l, Bemerkungen iiber die Chondrostei uod die Gattuogen Amia, Cyclurus und Not aeus. Sitzungsber.

d. kaise�I. Akademie. VI. Bd. I. Abth. 1881. S. 223.
3) C. A .  v. Zi t t e I, Hand buch der Pal aeontologie. III. Bd. S. 235.

2* 
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Die Schwanzwirbel sind anfangs den Rumpfwirbeln gleich, erst mit dem 8. v. h. verJtmgen sie ihre 
1Iasse, der letzte ist sehr klein und zugespitzt. Die Einschiebung der embolomeren Theile (Pleurocentra) 

scheint nicht mit dem cr ten Schwanzwirbel zu beginnen, sondern erst mit dem 18. oder 21. v. h. und ist 
nur bis zum 8. Wirbel v. h. wahrzunehmen, wie clies auch bei der lebenden Amia der Fall ist. Wie bei 
clieser fallt an clen letzten embolomeren Wirbeln cine Ungleichheit der Langen der Hypocentren (0·005) 
gegen die Pleurocentren (0·003) auf, wahrend in dem vorcleren Schwanztheile beide ziemlich gleich lang 
sind. Die Neuralbogen der Schwanzwirbel gleichen anfang denen der Rumpfwirbel, doch weden die Dorn
fortsatze nach hinten hin immer cliinner. Eine Spaltung derselben i t mehrfach wabrzunelunen. Die letz
ten 7 Wirbel tragen wie bei der lebenden Amia keine obere Bogen, nur ist ein loser parallel zu den 
letzten Schwanzwirbeln licgender Strahl, wie er gleichfalls bei der lebenden beobachtet wiťd, sichtbar. 
Proximale Zygapophysen fehlen an den vorderen, sind aber an hinteren vorhanden. Die Ilamalbogen f:ind 
gerade und kraftig, die proximalen unteren Dornfortsá.tze stehen sehr schrage fast liegeHd nach hinten, crst 
nach der Insertion der Afterflosse richten sie sich mehr nach abwarts, die vorderen 6 sind gerade, die 
folgenden nach riickwaťts gekriimmt und Hinger. An ihnen ist deutlich eine vorclere Zygapophyse bemerk
bar, welche jedoch vom Aufbug der Wirbelsaule an wieder verschwindet. Die letzten 3 vor dem Unter

rande der Schwanzflosse ind clie langsten, sie neigen sich mít ihren distaltm Enden zusammen. Die die 
Schwanzflossc tragenden Fort iltze werden allgemach stll.rker, verbreitern sich distal, werden aber dabei 
kiirzer. Der kiirzeste liegt dem letzten Wirbel an und ist nach aussen und oben gerichtet. Die ilussere 
Umgrcnzuugslinie der Flos. entrager ist eine Parabel, deren Ast in die Unterleibskriimmung verláuft. 

eural- wic Ifamalbogen setzen sich auf die nicht embolomeren Wirbel vor dem Hinterrancl auf; 

bei den emboleren nehmen sie clie ganze L1nge des Hypocentrum ein. Die Eigenthiimlichkeit der leben
den Amia, welche auf das erste der letzten litngeren Ilypocentren zwei obere Bogenstiicke4) aufsitzen hat, 

ist auch bei der fossilen wahrnehmbar. 
Die von Ludw. S c h m i d t  bemerkten Gruben 5) auf der Ober- und Unter-Seite der Wirbel und 

Pleurocentren vor den eura!- und Hamalbogen scheinen mir auch im Abdruck der Wirbelkorper kenntlich 

angedeutet zu ein. 
Die Structur der Wirbelkorper (Tafel VIII, Fig. 1.) wird aus dem Brucbstiick eines grossen Exem

plares ersicbtlicb, clieselben sind im Innern der Lange nach bhittrig gefasert und mít einer festen ausseren 
Knochenschicht eingehiillt. Die Hohlungen der Wirbelflachen zeigen concentrische Ringe, in der Mitte 

die Oeffnung for den Chordastrang. 
Der Kopf hat einen clreiseitigen Umriss. An clem vorliegenden Exemplare ist der Obertheil <les 

Schadels verloren gegangen, docb kann man hinter dem Bruche die Supratemporalplatte, vor demselben 
das l! rontale wahrnehrnen, Ethmoideum und Nasale sincl ausgebrochen, man sieht dort die Gaumenbeine 
und die Praemaxilla. Binter der verdriickten Orbita werden zwei Postorbitale und clarunter ein Infra
orbitale sichtbar, an welcbes die Maxil:a anschliesst. I-Iinter den Orbitalplatten liegt das sabelformige 
Praeoperculum, das Operculum· uncl clas Infra- nud Suboperculum, letztere clie Innenseiten herauskehrencl, 
hinter clenen clie Supraclavicula uncl Clavicula als schmaler Rand hervortreten, wahrend sich untenher das 
Ilyoideum anlebnt, an welchem 6 distal spatelformig erweiterte, gekriimmte Branchiostege sichtbar sind. 

Bei der lebenden Amia sincl diese etwas langer und clistal abgestutzt. Zwischen diesem tmel der Maxilla 
ist der Unterkiefer und clarunter vor der distalen Spitze des Hyoideums das grosse Jugulare sichtbar. 

Alle Knochenplatten sind grob genarbt, clie Narbung _ ist strahlenformig von einem innerhalb der 
FHLche gelegenen Ossificationscentrum ausgehend angeordnet, mit Ausnahme des Operculums, bei welchem 
dieser Punkt im oberen i_nneren Eck liegt. Sie erscheint kraftiger ausgedriickt, als bei der lebenden
Amia, zeigt aber sonst damit in der Anordnung vollige Uebereinstimmung. 

Die Bezahnung der Kiefern ist nur mangelbaft erhalten. Ein Abdruck des linken Dentales eines 
grossen Jnclividuums (Tafel VIII, Fig. 2.) lasst in cliesem 12 in der itusseren Reibe stehender spitz

konischer Zahne von o·004-0·005 Lange erkennen, von denen die an der Symphyse stehenden schlanker 

und etwas kleiner sincl. In der Mandibel der lebenclen Amia zahlt man 14-16 Zahne 6) in der ausseren 
Reihe, die etwas starker nach riickwarts gekriimmt sind. 

') Ludwig S c h mi d t, Untersuchungen zur Kenntnis des Wirbelbaues von Amia calva. Zeitschr. fiir wissenscb. 
Zoologie. Bd. LlV. Heft 4. Taf. XXXIV. Fig. 3. 

5) A. a. O. Taf. XXXIV. Fig. 11.

•) An dem von mír beniitzten Skelet zab!e ich in der rechten Mandibel 14, in der linken 16 Zahne.
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Yon den paarigen Flossen liegen die Brustflossen unmittelbar hinter dem Kiemendeckel, sie sind 
nicht so vollstandig erhalteo, dass man die Zalil der Strahlen sieher feststellen kčinnte, in der reehten 
las ·en sich etwa 16-17 zahleo. Die am Grunde einfaehen, gerade1 Strahlen theileu sieh weiter oben in 
gegliederte, deren Spitzen bis in die Mitte der Streeke zwiscben der Brust- uud Bauehflosse reiehen. Letz
tere liegen in der l\Iitte der Kčirperlange dem Anfange der Riiekenflosse gegeniiber. Die Beckenknoehen 
siud nieht zu seben. l\Ian zahlt ungefahr 8 gerade, einfache Anfangsstrahlen, die sieh weiter oben, etwa 
in der .Mitte, in gegliederte Fa.den zertheilen. 

Die Riickenflosse ist in ihrem vordersten Theile ein Stiick ausgebrochen. Sie beginnt in einem Ab
staud von O·OSO hinter dem Kopfe und endigt am Aussehnitt vor der Schwanzflosse, wo der Chordafaden 
hindurehtritt. Es \\'erden in ihr 40 Strahlen sein, 3 7 lassen sieb za.hlen, 3 diirften ausgebroehen sein. 
Die Flossentrager sind kurz, 

1 
kiirzer als die D.ornfortsatze, die sie mit ihren Spitzen nur beriihreu. Die 

ersten tehen ziemlich senkrecht, dann etwas mehr geneigt, die folgenden aber sehief nach riiekwarts. 
'ie sind durehwegs diinn und schwellen am Ansatzpunkte der Strahlen bedeutend zu dreiseitigen Knoten 

an, von denen knčicherne sanduhrfčirmige Verbindungsstiicke zum Ende des naehstfolgenden Trllger 
abgehen. Der Flos enstrahl ist mit einem gleichfalls verdickten, )_)roximal stumpfkantig abgesehlossenen 
Ende zwischen das Ende des Tragers und das Verbindungsstiiek eingefiigt, genau so wie es an der 
lebenden Amia zn 1,ehen i t. Die Flos en trahlen gehen sehon gleich vom Anfang als ungleich tarke 
Theilstrahlen aus und theilen sich sehr bald in gegliederte Fiiden. 

Die Scbwanzfios e ist stumpf, gerundet homoeerk, sic reieht von der Durehtrittsstelle des Chordafadens 
bis zur Stelle, wo die Parabel der Flossentrti.ger in die Unterleibsgrenze einbiegt. Die obersten Flossen
stra hlen gehen von clen lose iiber dem Ende der Wirbelsaule gelegenen Tragern aus, die untersten stiitzen 
sieh auf die Vereinigung des letzten Hamalbogens mit dem ersten Schwanzflosscntrager. Die starken, 
krtiftigen Strablen, deren Formel 8 l 13 sein wircl, beginnen mít einem kurzen einfachen Stiiek und 
theilen sieh dann in rregliederte Fa.den, die sieh in der Mitte ihrer Lange wieder gabelll, und dies ein 
Viertel der Lange vom Ende nochmals wiederholen. ur die kurzen oberen 3 und unteren 5 Randstrahlen 
hleiben einfaeh. Die Flossemrtrahlen stiitzen sieh nicht auf clie vorliegenden Trager, sondern inseriren 
sieh, wie e · bei der lebenden Amia, aber auch bei der fossillen Amiopsis prisea der Fall ist, zwischen 
je zwei derselben. 

Die Afterflosse liegt der Schwanzfiosse na.her als der Bauchflosse, 'man za.hlt in ihr, wie bei der 
lebenden Amia, 10 Strahlen. Ihre Formel ist 5 l 4. Die ersten beiden Strablen sind dieht bei einander, 
diinn uncl die kúrzesten. Die Trager sind nicht sehr cleutlieh iiberliefert, clie ersten vier sind wie bci 
der lebenden Amia lii.nger und reiehen fast an die Ha.emalbogen, die folgenden sine! kiirzer und steil 
gestellt. An den Verbindungsstellen mit den Strahlcn nimmt man ahnliche Verdiekungen wie bei denen 
der Rúckenflosse wahr. Die hintersten Strahleu sind a.m Ursprung riickwarts gekriimmt. lm ubrigen ist 
ihr Bau clenen der arnleren Flossen gleicb. 

Die Beschuppung ist nur theilweise zu erkenncn. Der oTčisste Theil des Kčirpers ist mít hinten 
abgerundeten, dachziegelfčirmig gelagerten Schuppen bedeckt, welche ziemlich gross, auf der Oberseite mít 
S<'hr feinen, etwas wellig gebogeneu Langsstreifen bedeckt sind. Am Unterrand des Leibes fallen hinter 
drn Bm t- und Bauehflossen je eine grossere vorstehende Schuppe a.uf, von welchen die vordere unten 
zugerunclet, die hintere zugerundet abgestutzt ist. lhre Streifung ist dreifelderig abgetheilt. lm Mittelfeld 
ist dieselbe der Lange nach, in den beiclen Randfelclern scbrag nach oben und auswarts gerichtet. 

Deutliche Schuppenabllriieke zeigt a.uch die Lucke zwischen der Rúeken- und Schwanzflosse, wo der 
Chordafadcn hindurchgeht. Auf der Bauchseite werden scbmalere, langliche, wie es scheint etwas groher 
ge 'treifte Schuppen bemerkbar. Ebensolche la sen sich aueh in deutlichen Abdriicken zwiscben den 
Stmhlen sammtlicher paarigcr uncl unpaariger Flo sen, nmnentlich zwisehen clencn der Schwanzflosse wahr
nehmen. Diese kleinen sehmalen, etwas zugespitzten uncl gestreiften Schuppen bedeekten die Flossenhii.ute, 
wie die� aneb bei der lebenden Amia der Fall ist, bis auf zwei Drittheile ihrer Holie voru KOrper. In 
der Schwanzflos e hčiren ie an der ausseren Gahelung der Strahlen auf. Sie stehen in den Zwisehcn
rii.umen sehr regelmassig etwa wie die Blattschuppen einer Cupressinee geordnet. 

leh Jasse mm zm· Erg!l.nzung des Ge · agten noeh die Besehreibung eines zweiten im Abdruck 
nnd d\'r Gt>geuplatte erhaltenen Exemplares (Tafel I, Fig. 2 a, b) folgen, welebes allerdings viel kleiner 
als das vorstehend gesehilderte ist, in seinen Grčissenverhaltnissen jedoch mít den von Herm. von l\Ieyer 
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a. a. O. bcschriebencn Stiicken - mit Ausnahrne des dort Tafel IX, Fig. 3 abgebildeten - iiber

einstimmt.
Das Stiick ist nicht ganz vollstandig, es fehlt tler grosste Theil der Schwanzflosse und der hintere 

Thcil der Riickcnflosse, dic gemessene Lti.nge bctragt O· 144, die ga,nze kanu auf 0· 180 veranschlagt 
werden. Die Lange des Kopfes vom Rande des Zwischenkiefers zum hiuteren des Operculums betragt 
o·048. Sie ist in der erhaltenen Leibeslao o-e 2·8mal und in der ganzen wohl 3·75mal cnthaltcn.

Die Wirbelsaule ist in der Gegend des 1. Schwanzwirbel auseinandergebrochen und ihre Theilc 
etw,ts gegen einander ver choben. Sonst zeigt sie einen Verlauf, wie die besd1riebene. ie i t infolge 
der dariiber abgedrťlckten Beschuppung nicht scharf ausgepragt, namentlich in den hinteren Theilen, tlie 
Zahl der Wirhel diirfte, nach der mebrfoch wiederholten Zti.hlung, auch 60 ;) betrngen, wovon auf den Rumpf 
26, auf den Schwanztheil 34 entfallen. Die Bogen und Dornfortsiitze verhalten sich ganz, wie bei dem 
grosscn Excmplar. Eine Spaltung der Fortsatze wird in den hiuteren Rumpfwirbeln nntl er ten chwanz
wirbeln sichtbar. Rippen siud nicht zu seheo. Beziiglich der Schwanzwirbel ist tla::1sclbc wic friiher zu 
sagen. Die Embolomerie ist nicht zu unterscheiden. Gleiches gilt von den Schwauzftossentrágern, <..lie, 
soweit sie erhalten sind, gcnau dicselben Verhaltnisse, wic sie beschriebcn wurdcn, erkennen la sen. Diť 
eincrzeit von Herm. von Meyer gegebene Darstellung ist vollkommen zutreffend. 

Der Abdruck <les Kopfes (Fig. 2, a) ist scharf nnd scbr gut erhalten. Er Hi.sst die Schlideldach-, 
die Opcrcular- und Buccalplatten 8) sehr dcutlich erkennen. Von Wichtigkeit t'rscheint die vortreffliche 
Erhaltung tler Gcsicht !mochen. Man sieht die beiden breitcn Nasalien (N) mit einem runcllichen Ober
rn nd an dic Frontale :msto en. Vor ibnen licgt das schmale breit V formige Ethmoideum (Et) zwischen 
dem und <ler Maxilla das Antorbitale 0) (Ao) sichtbnr wird. Dic Hezahnung im Vomer, Ober- und 
Unterkiefer ist gnt \\"ahrzunehmen. Auf der Gegenplatte (Fig. 2, b) ist die schildformi0·e, distal zuge
spitzte, sternformig gcstreifte J ugularplatte (J) sehr schon vorhanden, und wird von der Mandibel begrenzt 
unter der 6 Brachiastegc hervortrcten. 

Auf derselben Platte ist auch clie Brnstflossc in cinem vorzuglichen Abdrnck erhalten. Sie Hi.sst 
20 Strnhlen erkěnne11, wclche iiber der Basis umgeknickt, dann wie dic vordem beschricbenen au kurzen 
soliden Urspnmgsstiickeu tmel claraus hervorgehenden geglicdcrten unci sich 'vcrgabelnden Faden besteht. 
Tine Flachenau dehnung ist ziemlich bedeutend, ihr 1/lngster in der Mitte gelegener Strahl 0·020 Jang. 

An der Bauchtlosse, in der man 8 Strahlen za.hlt, sind <lie Abdriicke der Beckcnlmochen zu erkennen, 
welche in ihre.r proximal erweiterten, gerade apgestutzten Form denen der lebenden Amia gleichen. 

Die Riickenflosse ist nur in der vorderen Halfte, u. z. 29 Strahlen, gut erhalten. Man erkennt, wa 
an dem grossen Exemphlť weniger tleutlich w schen ist, dass ie mit einem !mrzen Strahl beginnt. Die 
er ten 16 Trager stehen nahezu senkrecht, die hinteren sind sehr wenig nach rťtckwarts ubergeneigt. Die 
Afterflosse ist von der des grossen Exemplars nicht verschieden. Ihre Trager nehmen von voro nach 
hinten in der Lange und Starke ab. Der erhaltcne untere Theil der Sch\\"anzflosse Jasst erkennen, dass 
diese in der Anlage nicht von jenem abweicht. 

Die Abdriicke der Beschuppung clehnen sich iiber den ganzen Korper aus. Die Schuppen auf der 
Korperflache liegen dachziegelartig iibereinander, ihre Hinterrlinder sind zugerundet abgestumpft. Die 
feine treifung vermag man nur mit einer starkeren Lupe wahrzunehmen. Eine auffallig grossere Schuppe 
nimmt man auch hier am unteren Leibesrand hinter den Bauchflossen wahr, die ti.hnlich ornamentirt i8t, 
wie die an derselben Stelle am grossen Exemplar gelegene. Sehr deutlich trMen an dem kleineren die 
schmalen, an dem Bauchrande vor den Flossen gelegenen Sohuppen hervor, sie sind namentlich vor der 
Afterflosse auffollig. 

An einigen Stellen sind die Schuppen abgelost und darunter ist eine grob punktirt genarbte Flache, 
die die Abformung der Unterzeile wiederzugeben scheint, sichtbar. Die Reschuppung der Flo senhliute 
zwischen den Flossenstrahlen ist nur mít einer sfarkeren Vergrosserung schwach erkennbar, die hier 
gelegenen Schuppen mOgen diinner als die Korperschuppen gewesen seiu. 

1) H. v. Meye r a. a. O. S. 62. ermittelte aus der Zii.hlung der Dornfortsii.tze 52 Wirbel, wovon 26 auf den Schwanz
kommen. 

8) C. G e g  e n b a  u r, Vergleichende Anatomie der Wirbelthiere. I. Bd. S. 356.
0) M. S a gem e h 1, Beitrii.ge zur vergleichenden Anatomie der Fische. I. Das Cranium von Amia calva L. Morpho-

Jogiscbes Jahrbuch. IX. Bd. 1884. . 177 ff. Taf. X. Fig. 1. An. 
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Nun moge bier noch die Beschreibung des auf Taf. T, Fig. 3 abrrebildeten Kopfes eines etwa ein
halbmal grosseren Indi viduums Platz finden, au we1chem zwar die Gesichtskuochen fehlen <las a ber alle 
anrleren Plattcn des Schadelbelages in ihrer natťirlichen Lage vorziiglich erkennen lasst, so dass sie 

be onders rrut mit denen des Scbadels der lebenden Amia verglichen werclen konnen. 
Der Abdruck lasst in den oberen Reihen au ser dem rechteu Operculum die Platten <les chadel

clacbe ', die beiden Supratemporalen (St), paarigen Parietalen (Pr) und Frontalen (Fr) sehen. Danmter 
folgt zwischen dem Supratemporale und dem Oberrand der Orbita das Postfrontale (Fp). Die Opercular
partie winl proximal begrenzt oben von dem kleinen dreiseitigen Posttemporale (Pt), darnnter die Supra
clavicula (Se) und die ichelformige schmale Clavicula (Cl), welche letztere im Gegensatze zu den flachigen 

Knochen glatt ist. Unter dem Supratemporale folgt das durch seine strablige Yerzierung einer Monotis
schale nicht unahnliche Operculum (Op), danµ da Inter- (lo) und Suboperculum (So), zwischen welches 

und die Cavicula sich der von Gegenbaur 10) al radienartiges tiick (R) bezeichnete Knochenbogen ein
schiebt. Ein schmales. silbelformiges, glattes Praeoperculum (Po) schliesst den Kiemendeckel nach vorn 
ab. An dieseu legt sich unmittelbar eine Reihe von drei kleinen Knochenplatten (B), die ersten zwei 
vier-, die unterste dreiseitig, nach Gegenbaur als Buccalien zu bezeichnen. Zwischen diesen und rlem 
Hinterrand der Oruita liegeu zwei gros e Infraorbitale (lo), das untere umfasst die Orbita z. Th. von 
unten. Die davorge1eu;enen beiden schmalen Infraorbitale sind nicht mehr deutlich iiberliefert. Darunter 

liegt die im binteren Theile erhaltene Maxilla (Mx). Die Mandibel (Md) erstreckt sich mit dem Angulare 
his an das Radiale. Das theilwei,e sichtbare J ugulare und vier unterscheidbare Branchiostege (Br), an 
welchen Yielleicht auch ein Theil des Hyoideums (H) hangt, schliessen den Rand unten ab. Bemerkt sci 
nocb, <las zwischen dem Ilinter· und Unterrande der Clavicula und der Brnstflosse ebensolche schmale 
zugespitzte cbuppen, wie sie weiter oben bescbrieben worden sind, gesehen werden. 

eber die Bezahnung gibt ein ancleres tiick Au kunft, an welchem die einzelnen l\fondknochen aus 
der Verbindung gelost, aber i;ehr deutlicb abgeclrúckt sincl. Ein Oberkiefer lasst 27 Zahne sehen, von 

clenen die letzten 8 klPiner als die vorhergehen-
den ind. Ein daneben liegencler Unterkiefer hat 
die aus ere Reihe der Zahn�· bis auf clie vor
clersten verloren. Mau ieht die dahinter liegenden 

Reihen der kiirzeren stumpflichen. Endlich ist auch 
noch ein Zwiscbenkiefera t vorhanclen, auf dem 9 
-- einer <laYon clúrfte abgebrochen sein - starke 
einwart gekriimmte Zahne stehen. Die Bezahnung 

des Vomer ist durch 21 Hohlraume, aus we1chen 
die Zahne ausgebrochen, und 7-9 damit gefiillte 
markirt. Diese 28-30 Zii.hne stehen in Reiben 

C 

Fig. 2. 

Amia macrocephala Rss. sp. f. typica Lbe, 

A Oberkiefer, B Unterkief r, die iiussere Zabnreihe 
entfernt, O Zwischenkiefer. 

zu innerst 3, 2 >s_ je 4, 8 und eine Doppelreihe von 9-10 kleineren am iiusseren Umfang. Die Anorduung 
und die Form uud Zahl der Zahne stimint mit der bei Amia calva. 

Den Ab chluss der Vorfiihrung der besten Stiicke des mir zu Gebote stehenden l\Iateriales, wodurch 
immerhin eino recht genaue Vorstellung von dieser interessanten Fiscbart erzielt werden diirfte, moge die 

Zu ammen tellung einiger an den beiden Exemplaren gefundeneu Masszahlen bilden. 

Grosses I Kleines I 
Exe m pl a r

Korperlange mm Zwischenkieferrancl zum Ende der Schwanzflosse 0·440 ca. 0·180

Lanae der Wirbelsaule 0·227 ca. 0·110

Hohe des Korpers vor der Riickenfiosse O·lOó 0·040 

Hohe des Korpers YOr der Afterflos e 0·098 0·034 

Verhaltnis der Korperhohe zur Iforperlange . 

· 11
1: 4·2 1: 4·5 

10) A. a. O. S. 354. Man vergleicbe auch die hier Fig. 215 gegebene Abbilduog des Amiakopfskeletes.
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Grosses Kleines 

Exe m p l a r  
,1----------:1 

Lange des Kopfes bis zum Hinterrand des Operculums 
Verbaltnis der Lauge des Kopfes zur Korperliinge . . 
Hohe des Kopfes . . . . . . . . . . . . . . . . 
Abstand des Brustflossenansatzes von dem der Bauchtiosse 

: i 0/2
3
4�

Abstand des Hinterrandes der Bauchflosse vom Vorderra11d der Afterfiosse 
au der Bauchkante . . . . . . . . . . . . . . . . 

Abstand des Hinterrandes der Afterfiosse vom unteren Vorderrand der Schwanz-
flosse an der Bauchkante 

Breite der Brustfiossen 
Lange der Bru tflosseu 
Breite der Bauchflossen 
L!Lnge der Bauchfiossen 

1 ca. 0·087 
ca. 0·077 

0·061 

O 041 ! 
• 11 ca. 0·023*) I 

ca. 0·044 
ca. 0·02 0*) 

0·04� 
o·o38
0·045

Breite der Afterfiosse 
Lange der Afterfiosse . 
Breite der Ri.i.ckenflosse 
Liinge der Rúckenfiosse 
Breite der Schwanzfiosse 
L!Lnge der Schwanzflosse 

: I 
O·l 72 

ca. 0·030 
. I 0·067 

· I 
0·080

0·0 48 
1: 3·75 

ca. 0·030 
0·02 3 

0·048 

0·02 5 
0·018 **) 

0·020 
0·012 '-'*) 

0·015 

ca. 0·075 
0·015 

Es wirtl mm <lie Frage zu erortern sein, ob die beiden beschriebenen Formen als eine und die ·elbe 
Art angesehen werden konnen, oder als verschiedene anzusehen sind ·; 

Unzweifelhaft machen beide in Folge ihrer verschiedenen Grosse den l;indruck als ob es ich Ulil 
verschieclene handeln rnochte. Die grossere sieht von Gestalt geclrungener, die kleinere schlanker aus. 
Das abgebildete grosse Exemplar ist keineswegs das einzige seiner Art; wie chon oben erwiihnt, besitzt 
das bohrni che Landes-�luseunt ein grosseres Bruchstiick auf zwei GegeHplatten - einer derselben siml die 
Tafel VIII, Fig. 1 abgebilcleten Wirbel entnollllllen - welches von einelll Individuum stamrnt, cla zwar et
was kleiner als das auť Taťel I, Fig. 1. abgebildete ist, je<loch diesern an Grosse zunilchst kommt. Herm. 
v. Meye r bildet a. a. O. Tfl. IX. Fig. 3 den Schwanz eines IndividnulllS ab, dessen Liinge er auf 0·27-!
berechnet und das er als das grosste ihm vorliegen<le Thier bezeiclmet. Es Iiegt weiter die Vermuthung
nahe, dass das von diesem Palaeontologen als Perca lepirlota Ag.? aligebil<lete und beschriebene, aus einigen
losen Wirbeln und einer Afterfiosse bestehendť Stuck anch hierher gehort. Man braucht nur die Form de
dort abgebildeten mittleren Wirbels rnit der wohlentwickelten voť<leren Zygapophyse unrl die zienllich ganz
erhaltene Abforrnung der Afterfiosse ins Auge zu fasseu, um rliese Ansicht annehrnbar zu firnlen. Das Sti.i.ck
aus clem bohn1. Landes-Jlfuseurn zeigt hierin eine auffallige Aehnlichkeit. Allerding \\"Ollen die <lahei dar
gestellten grossen Ctenoiclschuppen nicht passen. leh habe <len Versnch nicht unterlassen, mir hieri.i.ber
Gewissheit zu verschaffen, urnl durch <lie Vermittlung des Herm Prof. Dr. Anton K o c h  in Burlape t,
M e y e r's Originul, welches sich in der int J ahre 1867 vom ungari chen ational-1\Iu eum angekauften
fiirstl. Lobkowitz'schen Sammlung befiaden diirfte, von dort· zur Ansicht zu erhalten. leh habe aher leider
tlie A uskunft erhalten, das� es sich dermalen mit anderen Theilen der Sammlung noch in Kis ten verpackt
in einern Kellerraume befimlet und <leshalb nicht zu erlangen ist.

J edenfalls aber sind die grossen Exemplare die weitaus selteneren, wahrend die kleineren baufiger 
vorkommen. Zu dem letzteren abgebildeten lassen sich aber weiter grossere und auch kleinere Individuen 
hinzufirnlen. So gehort der auf Tafel I, Fig. 3 abgebildete Kopf schon einem '/�mal grosseren Individuum 
an; ein anderes fa.st vollstiindiges rnir vorliegendes Exemplar ist aber wieder um clie Hiilfte kleiner als 
jene ·. Man wiirde sonach bei geniigend vorhandenem Material eine Reihe aufstellen konnen, welche einer-

*) zusammengefallet, 
**) ausgebreitet. 
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seits mit dem kleinsten Individuum begiunt, anderseits mit dem grossten endigt. Der Unterschied der 

Grosse kann also nicht in Betracht kornmen. 
Die gedrnngeuere Gcstalt des gro sen Exe111plares, gegenúber der schlankeren des kleineren konnte 

al unterscheidendrs Merklllal mit angesehen werden, wenu sich noch weiterc hiezu fanden. Aber alle 

Versuche, solche festzusteJlcn, sind gescheitert; es zeigt sich in allen in Betracht zu ziPhenden Theilen 
die grOsste Uebereinstimnrnng, so dass man zu der Ueberzeugung komlllen 111nss, es handle sich da nur 

m11 altersverschiedene Individuen einer und tlerselben Art. 

Will man die grossen uncl die kleinen Exemplare aber nach clelll palaeontologischen Grull(lsatze, dass 
man zu unterscheiden habe, was man unterscheicten kann, doch von einander haltcn, so wird <lies nach 

meiner Ansicht nur so thunlich sein, dass man die ersteren als forma adiilta den letzteren, welche die von 
R e  u s s und v. 1\1 e y e r zuerst beschriebene Fónu darbieten, entgegenstellt, for die ich die Bezeichnung 
forma typica vorscblagen moch te.1 

Zum Vergleicbe mit der lebenden Amia calva dienten rnir Exernplare in vVeingeist aus dem anato
mischen, ein trockenes Skelet aus de111 zoologischen Institute, úberdies lllancherlei literarische Behelfe. 

Gestútzt hierauf konnte ich nicht allein clie wichtigsten Theile, sondern selbst weniger belangreiche 

einander gegenúberstellen. leh babe <las Ergebnis dieser Vergleichungen schon an rahlreichen Stellen in 

den gegebenen Beschreibungen angefohrt und glaube hier nur noch besonders betonen zu sollen, dass mir 
ausscr der Verschieclenheit der Zahl der Wirbel - diese betťagt bei Amia ca lva nach Ludwig S c h Ill i d t 
86, •nach Ca f a  u r e k  85 1 1), wahrend bei Amia macrocephala nur 60 gezahlt wcrden - tmel einigen kleineren
in den Beschreibungen erwahntcn ein nennenswerter Unter chiecl uicht aufgefallen ist. Vielleicht ware noch 
zu bemerken, dass der Kopf der ťossilen etwas kúrzer als der der lebenden ist, womit wohl wieder die 
geringere Anzahl der Zahne im Dentale der ersteren ( 12) gegeniiber der etwas grosseren (16) bei der letzteren 
zusammenhangt. Weitere sind mir durchaus keine aufgestossen, soviel ich auch darnach gesucht habe. 

Bei der Vergleichung mít fossilen Formen beschranke ich mích, die heiden Arten Amiopsis pri ca 
Kner und Opsigonus megaluriformis Kra111. aus der unteren Kreitle und Notaeus laticaudus Ag. aus dem 

Gyps des Montmartre naher in Betracht zu nehmen. Die von L. A g  a s s i z 1�) bescbriebenen Cyclnrus
Valcnciennesi aus der Braunkohlc von Menat und O. minor aus cler Sússwassermolas .. e von Oeningen 

sind, um verglichen zu werden, zu unvollstandig erhalten. Von ersterer Art lasst sich lecliglich eine 

Aehnlichkeit des Rinterleibes mit unserer Amia ťeststellen, doch wiirde die von A g  a s i z angegebene 
Zahl der Wirbel (50) nicht stirnmen; von der anderen kann ihres mangelhalten Erhaltungszustandes wegen 

nur erwábnt werden, dass sie kleiner ist als unsere fon na typica. Amia Kehreri Andreae 13) aus der
untermiocaenen Braunkohle von Me sel kommt nach allern, was davon erhalten ist, unserer Art 8ehr nahe. 

Das von Andreae abgebildete Schwanzende eines kleinen Exemplares Jasst <lies wahrnehmea, doch ist die 
Zahl der Flossenstrablen gerin°·er und die Flosse scheint auch bedeutend kiirzer zu sein. Die von L e y  d y 1�)

als Amia (Protamia) uintaensis, media und gracilis hezeiclmeten Arten hezielten sich lediglich auf Jose 

Wirbelstiicke. Die von Co p e  15) als Pappichthys unterschiedene Gattung ist dadurch charakterisirt, da s
sie nur eine Reihe Zahne in der Maxilla und im Unterkiefer besitzt, was bei unserer Fonn nicht der Fall ist. 

Amiop is prisca Kner 16) aus dem Neocom des Monte Santo im Isonzothalc und Opsigonus lllegaluri
formis Kramberger 1�) aus dem Neocom der In el Lesina, tragen den Amiencharakter ausgepragt zur Schau

und hesitzen darin eine auffallende Aehnlichkeit rnit Amia macrocephala. Aber etwas, was clen Neocom

fischen gemeiusam ist., unterscheidet sie sofort, es siod clie an clen Wirbelkorpern auftretenden Lii.ngslristen 
und -gruben, von denen an dem Tertiarfische nichts zu sehen ist. 

Das weniger vollstandig erhaltene Exemplar von Amiopsis prisca bietet nur noch in <ler verhaltnis
massig krii.ftigeren Wirbelsa.ule einen merklichen Unterschied, wahrenrl Opsigonus megaluriformis auch in 

11) Fr a u z Ca f a  u r e k, Das Skelet der jetzt lebendeo Knocbenganoiden, Programm des deutscbeo Obergymoasiums
Kleioseite Pra g. 1883. 

12) Lo u i s Ag a s s i z, Rechercbes sur les Poisson s fossiles. Bd. V, p. 44 nnd 46. Taf. 53. Fig. I, 2, 3 und 4.
13) An d r e a  e, Beitrage zur Ken ntnis der fossilen Fiscbe des Mainzer Beckens. Al>baodl. der Seockenberg. naturforsch.

Gesellscbaft. XVJIT. Bd. S. 369. Taf. I. Fig. 8-23. 

") Jo s e  f Le i d y, Contributions to the extinct Vertebrate fauna of tbe western Territories. Part. I. S. 186 ff. 

Taf. XXXII. Fig. 1, 2, 22, 23, 24. 

1�) C. A. v. Zi t t el a. a. O. III. Bil. S. 236. 

u) R. K n e r  a. a. O. S. 126. Taf. I.
u) G o rja n ovič-K r a m b e r g e r, .Rad" der siidslaviscben Akademie der 'Kiinste und Wissenscbaften. LXXII. Bil.,

p. 13. Taf. lV. Fig. 1, 1, c, b. Palaeoichthyologische Beitrage, Soc. bistorico-natnralis Croatica I. S. 123 ff.

3 
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dem boheren vorn zugerundeten Kopf, in den dichter stehenclen Flossentragern der Riickenflosse und den 
randkerbigen, fast quadratischen Schuppen nocb weitere Unterscbeidungsmerkmale besitzt; dagegen haben 
beide wie unser Fisch nur 60 Wirbel und Opsigonus zeigt im Baue und der Stellung der Flossen auffll.llige 

Uebereinstimm ungen. 
Ganz besonders fallt die Aehnlichkeit der aus dem Gypse von Montmartre bei Paris stammenden 

Amia ( otaeus) laticaúda Ag. 18) sp. mít unserem Fische auf. Nach dem Vergleicbe der Abbildungen muss 
man schon sehr feine Unterscheidungsmerkmale zwischen beiden aufsucben, es werden z. B. bei Amia 
macrocepbala rnehr Strahlen in der Schwanzflosse (22) wie bei A. laticauda (14-15) gefunden. 

Allen Erfahrungen nach sind die Amioiclen (Halecomorphi Cope) eine Fischgruppe, welcbe sich ausser
ordentlich lange ohne besondere Abanderung ihrer Form erhalten hat. 

TELEOSTEI. 

PHYSOSTOMI. 

SILURIDAE. 

Sil11r1H Lh111ée. 

? Silurus sp. indet. 

Tafel VlII, Fig. 3. 
.• 

1897. G. C. La u b e, Bericht uber Siluridenreste aus der bohm. Braunkoblenformation, Verhandlung. 

der k. k. geol. Reichsanstalt. S. 337. 

A. a. O. habe ich eine ausfohrliche Scbilderung eines leider sehr unvollstandig erbaltenen Fisch
kopfes gegeben, welcber sicb als einem Siluriden angehorig erweist. Eine genauere systematische Stellung 
ihm anzuweisen ist nicht moglich. In der Erwagung, dass es immerhin wiinschenswert erscbeinen diirfte, 
einen besonders charakteristiscben und gut erbaltenen Theil dieses merkwiirdigen Restes durch Anschauung 
kennen zu lernen, glaubte ich die Gelegenheit wahrnehmen zu sollen, an dieser Stelle eine Abbildung des 
erhaltenen Theiles der Brustflosse mít dem Iangen Wehrstacbel zu geben. 

Der Fischrest Iiegt in einer Spherosiderit-Geode aus dem Hangendletten von Prescben bei Biliu. 

ESOOIDAE. 

Esox Llnnée. 

Esox Waltschanus Herm. v. Meyer. 

1848. Esox Waltschanus, Herm. v. Mey e r, Die ťossilen Fische a. d. tertiaren iisswassergebilden 

Bobmens. Neues Jahrbuch f. Min. u. Geol. S. 426. 
1851. Esox Waltschanus, Herm. v. Me y e r, Beschreibung der fossilen Decapoden, Fische, Batra

chier und Saugethiere aus den tertiaren Siisswassergebilden des nordl. Bohmens. Palaeonto
grapbica. II. Bd. S. 49. Tfl. VI, Fig. I, 2. Tfl. VJI, Fig. 1. 

Die ziemlich vollstandigen Exemplare stammen aus dem Siisswa serkalk von Waltscb. 

U) L. Agassiz a. a. O. Bd. V. S. 127. Taf. 46.
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Esox destructus· Laube. 

Tafel II, :Fig. 1. 

Ein voli tandig zerdriickter Fischkopf, von welchem einzelne Theile abgelost uod verloren gegangen 

sind, wie namentlich der grosste Theil des Kiefergerustes, liess sich mít Zuhilfenahme eines SchMels von 
Esox lucius L. in seinen einzelnen Knochen als zu dieser Gattung gehorig erkennen. Die Mitte des Kno
chenhaufwerkes nehmen die langen Stirnbeine (F), welche vor ihrem distalen verschmalerten Ende quer 
durchgebrochen und verschoben sind, ein. Vor ihnen liegt, z. Th. von einem anderen Knochen iiberdeckt, 

der lange distal funfseitig erweiterte Vomer (V), seine charakteristisch strablenformig gekerbte Ober eite 
und die tiefe Mittelrinne auf dieser zeigend. Auf der recbten Seite vor der Vomerspitze i t ein fast 
rechtwinklig gebogener, im Winkel convex verbreiterter Knochen zu sehen, welcher als Ektopterygoid 
(Ept) anzusehen ist. An die rechte Seite des r. tirnbeines legt sich ein breit halbmondformiges Stiick 
mit der convexen Seite nach aussen, welche dem Metapterygoid (i\It) entspricht. Man kanu dahinter das 
winkelig gebogene, proximal in ein Gelenk ausgehende Quadratum (Qu) und am proxirnalen Unterrand des 
Metapterygoides das Angulare (An) der Mandibel unterscheiden. Das Praeoperculum (Po) ist nicbt recht 
deutlich, dagegen urnso besser das gro se, di.inne, balbkreisformige Operculum (Op) erhalten. Der breite 
untere Rand desselben wírd vom Suboperculum lierriihren. Am proximalen Ende der Frontale kanu man 

die kurzen Parietale (Pr), und hinter dem rechten den Abdruck der Supraclavicula unterscbeiden. Auf der 
linken Seite der Scbadeldacbknochen liegen vom pr0ximalen zum distalen Ende der gut erkennbare Ab. 
druck der Clavicula (Cl), etwas davon entfernt das Operculum und ein Rest des Praeoperculums, dann 
folgt durch eine Lucke getrennt das Quadratum mit dem hoch auf teigenden Articulare der Mandibel. 
Am Vorderrand liegt <lavon gesondert nocb ein Knochen, der zum l\Iundrancl gehorte. Er zeigt ,lie Spur 

einer feinen Bezahnung und wird der Abdruck des Vorderrandes des Zwischenkiefers ·ein. 
Unter den losen Wirbelkorpern am proximalen Ende des Kopfes hat sicb auch eine grosse Schuppe (S) 

mit deutlicbem ovalen Umriss und einem tiefen Kerbeinscbnitt erbalten. 
Yon den bekannt gewordenen tertHtren Hechten liisst sich keiner zum Vergleiche heranzieheu, da sie 

alle mít schlecht und mangelhaft erhaltenen Schadeln iiberliefert sind, so der vorerwahnte Esox Waltschanus 
H. v. l\I e y e r, aber auch Esox papyraceus Troschel 1) aus der Braunkohle des Siebengebirges, ferner Esox
lepidotus Agassiz2) und Esox robustus Winkler 3) aus der Siisswassermolasse von Oeningen. Von letzterem

vermogen wir nur <las abgebildete Schadeldach als analog anzusprechen. Mit Esox lepidotus scheint die vor
liegende Art, wenn nach einer einzelnen geschlossen werden darf, die grossen Schuppen gemein zu haben.

Zum Vergleiche verwendbare Masse lassen sich an unserem Sti.icke nicbt ausfindig machen. 
Esox destructus Lbe ist bisher nur in dem beschriebenen Exemplare im plastischen Thone von Pre

schen aufO'efunden worden. 

SALMONOIDEI. 

Tlunnnnturu• Reu�u,. 

Thaumaturus furcatus Reuss. 

Tafel III, Fig. 1. 

1844. Thaumaturus furcatus A. E. R e  u s s, Geol. Skizzen a. Bobmen, II. Bd. S. 264. 
1851. Aspius furcatus Herm. v. M e y er, Bescbreibung foss. Decapod. etc. Palaeontographica, II. Bd. 

S. 59, 64. Tfl. VIII, Fig. 1-4.

1) F. H. T ro s c h el, Ueber die fossilen Fisch e aus der Braunkohle des Siebengebirges. Verbandl. des niederrhei n.
naturw. Vereines. XI. Jabrg. Sonderabdruck. S .  2 ff. Taf. I, Fig. 1. 

2) L. Ag a s s i z, Poi ss. foss. V. Bd. S .  7 4. Taf. 42.
') T. C. W i n k  I e r, Description des Poiss. fossiles d'Oeniogen. S 53 ff. Taf. V, Fig. 17, 18. Taf. VI, Fig. 19, 20.

3* 
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1890. G. C. L a  u b e, Salmonoiden a. d. bohm. Braunkohlenformation, Sitzungsber. d. d. naturw .
medic. Vereines "Lotos", Nr. 1. 

In der vorstehend angefiihrten Abhandlung habe ich, auf ein irn Kopfe und Schwanze wohlerhaltenes 
Excmplar dieser Art gestutzt, den Nachweis gefohrt, dass sie und ihre Veťwandten echte Salmonoiclen sind, 
und hiebei dic von Ilerrn. v. Meye r gegebene Beschreibung ergiinzt und berichtigt. leh kann au dieser 
Stelle auf die dort enthaltenen ausfuhrlicben Darlegungen binweisen. W enn ich gleichwohl hier eine Ab
bildung des Fisches beifoge, so geschieht dies in der Envagung, dass ich es fiir den Vergleich mit den 
ancleren Arten dieser Gattung, welche hier besprochen werden sollen, erspriesslich halte, eine solche auf
zunebmen, zumal das hiezu ausgewahlte Exemplar in ganz vorziiglicher Weise die Bezahnung der Kiefern, 
dazu auch das mit Hechelzahnen besetzte Glossohyale (Gh) erkennen lasst, desgleichen sind am Ende der 
Wirbelsaule die aufgebogenen Schwanzwirbel sehr schi:in erhalten, so dass dieser Theil sich zum Vergleiche 
rnit Salar Ausonii Yal. besonders eignet uncl die U ebereinstimmung clamit vorzi.iglich erkennen lll.sst. 

Das Exemplar i t zugleich eines der grossten mir bekannt gewordenen, au welchem sich folgende 
Masse feststellen lassen. 

Lange des Ki:irpers . . . . . . . . . . . O·l 16 
Hohe des Korpers hinter den Brustflossen . 0.027 

Verhiiltnis der Hohe zur Lange . . . . . 1: 4.3 

Hohe des Korpers vor der Schwanzflosse . 0·013 

Lange des Kopfcs einschliesslich des Operculums . 0·029 

Holte clťs Kopfes . . . . . . . . . . 0·024 

Langť der Wirbelsaulc . . . . . . . . 0·075 

Ab�taml der Brustflossc von der Bauchfl.osse . 0·022 

Abstall(l der Baucl1flossť von der Afterflosse . 0·020 

Abstancl d(1S Hinterrall(]es der Afterfl.osse vom Vorderrnnde der Schwanzfl.osse 0·020 

AbstancJ des Vonlerrandes der Ruckenflosse vom Hinterrande des Kopfes . o·049

Abstand cks Hinterrancles der Ruckcnflosse vom Voť(]ťrrande d. Schwanzfl.osse o·orn

Breite am Ursprung mul Lange der Brustflossen . . . . .. 0·0025, O·OlO 

Breite der Bauchflosse am Ursprung . . . . . . . . 0·003 

Breite mul Lti.nge der Aftedlosse . . . . . . . . O·Oll, ca. O·Ol2-0·015

Breite mul Lange der Riickenflosse . . . . . . . O·Ol 7, ca. 0·012-0 015

Breite :m der Basis und Lange der Schwanzfl.osse . O 017, ca. O·Ol2-0·0l8

Der Fisch foulct sich haufig in den Diatomacecnschicfem von Kutschlin. R e  u s s und Herm. 
v. Meyer nennen auch die kieseligen Schiefcr von Kostenblatt als Funclort, er kornmt im Opalschiefer
von Luschitz ebenfalls vor.

Thaumaturus elongatus Herm. v. Meyer sp. 

Tafel III, Fig. 2, 3, 4. 

1848. Aspius elongatus Henn. v. l\l e y e r, Die fossilen Fische aus den tertiiiren i.isswassergebilden 
Bohrnens. Nenes Jahrbuch f. Min. u. Geol. S. 490.

1851. Aspius elongatus Henn. v. Meyer, Beschreibung del· foss. Decapoden u. s. w. Palaeonto
graphica, II. Bd. S. 61. Tfl. XII, Fig. 5, 6. 

Dieser kleine zierliche Fisch unterscheidet sich von den mitvorkommcnclen Arten durch seine schlanke 
Gestalt. Bauch- Ullll Riickenf:lossc liegen vom Schwanze entfemter, wie bei clen anderen. Man zahlt von 
ihrem Ende 18 Wirbcl, wahrcnd cleren bei Th. furcatus nur 15 vorhanden siud. Der Beschrcibung, wie 
ie H. v. Meye r a. a O. gibt, habe ich Hichts hinzuzufiigen, ausser der Bemerkung, class bei gut erhal

tcnen Exemplaren die Bezahnuug der Kiefern deutlich wahrnehmbar ist. In Folge der Verdriickung der 
Kiefern gewinnt der Kopf eine distal zugespitzte Gestalt. (Tafel III, Fig. 4). 

Diese Art ist im Diatomaceenschiefer von Kutschlin nicht selten, sie findct sich aucb - wenig
stťns liegt von jedem Funclort je ein Exemplar vor - in demselben Gestein bei Skalitz nachst Leitmeritz 
(bOhm. Lamles-Museum) und im Opalschiefer von Luschitz. (Geolog. Institut d. d. Universitat.) 
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Thaumaturus Deichmiilleri Laube. 

Tafel III, Fig. 5, 6. 

Von clirsem Fi che liegen mir drei grosserc mul mehrere kleincre Exemplare z. Th. auf Doppelplatten 
vor. Die �eclrungene Gestalt, der kraftigere Bau, die grossen Schuppen lassen ilm sofort von den gleich 
grossen Stiicken von Th. furcatus unterscheiden. 

Das grosstc unter Fig. 5 abgebildete Stiick ist nicht in allen Theilen, namentlich nicht im Kopfe 
gut erhalten. Besser mul vollstanclio·er das kleiner�, Fig. 6. 

Damaclt ist der Korper breit spinclelfonnig, der Kopf im Nackcn nur wenig abgesetzt. Die Rúcken
linie ist schwacher gekrúmmt als <lie Bauchlinie. Diť Wirbelsaule verlituft gerader. leh konnte im Ganzcn 
etwa 42 Wirbel zahlen, llavou entfallene 26 auf den Schwanz - claher 16 auf den Rumpftheil. Die vor
deren N euralbogen siud stark, stehen anfangs steil, legen sich a ber dann scbrag gegeu hinten. Unter der 
Riickeaflossť sind sie kiirzer, nud im Schwanzstiel vor <lem Flossenursprung wieder Janger. Rippeupaare 
scheineu 20 vorhanden gewcsen zu sein. Die Rippen sind schlank, langs gefurcht, llie letzteu sehr dunu. 

Die Haernalbogen si1ul von gleicher Lange wie die grgeniibcr liegenden Neuralbogen. Die vor <lem 
Schwanzflosseuurspnmg siJlfl wietler langer als die vorhetgeltendén. Das Ende clťr Wirbelsaule ist bei dem 
grossťu Exťmplare verschoben, doch sieht man cleutlich die Aufkriimmung <ler Scltlusswirbcl, den Ansatz 
eines zweithťiligen stabformigen Stiickes an den letzten Wirbel, und die cryptoheterocerke Anlage der 
Flossentrager, wie sie llei Thaumaturus vorkommt. Das kleiue Exemplar ist in dicsem Theile wenigťr 
scharf, nur die fonf Flossentrager des unteren Lappens siud sehr schon zu sehcn. 

Der Kopf des grossen Exemplares ist auf der einen Platte nm· in cinem undeutlichen Abdnick vor
haudeu, auf <lem man diť Orbita, die Kiemendeckel mul die Kiefern nach den Umrissen unterscheiden kanu; 
auf der Gegenplatte ist er bis an das Praťopcrculum gauz abgcbrochen. An dem kleinen Exemplare sincl 
clie Umrissc dťutlich, man ieltt daraus clie allgestutzte, zugerundete Fonu d<'s Kopfes, clas rechtwinklig 

.. 

gebogem>, starl< gewulstete Praeoperculum vor dem !1ohe11, verhaltnismassig schmalen Operculurn, (lie be-
zahnteu Kiefrrn mul ltinter cliesen 4-5 unterschcidban' R iPmenbogen. So\'iele sind auch an <ler Ke hle 
de grossen Exemplares zn bemerkeu. 

Oiť Lliuge des Kopfťs einschl. cles Operculums stťllt siclt bei cle111 grosseren Exemplar auf O 032, bei 
dem kleineren a:uf o·o 18 herau , die Robe des ersteren 0·028, des letztercn O·O I O. Der Kopf des letztereu 
ist 4· 5rnal in der ganzen Leibeslange enthalten; dies wird auch bei dem ersteren der Fall sein. Das Ver„ 

haltnis der Hohe zm Lange des Korpers ist 1 : 3·6. Die schmalen Brustfl.osscu bestehen aus 12 Strahlen, 
von dpuen der aus erste cler starkste, der folgende der langste ist. Die 'nauchfiossPn sincl gleichfalls 
sdunal mul kurz, ich zahlc darin nur 8 Strahlen u. z. 1 I G. Au beiden beschriebenen Exemplaren sind 
die vorn zugespitzten Beckenknochen vorhanden. Die ziemlich breite Afterflosse fallt claclurch auf, dass 
ihre Strahleu aus einander gcrii.ckt sind. leh zahle au beiden Stúcken 13 Trager. Der vorderstc au clem 
kleineren ist cigenthiimlich nach vorn gebogen, die letzten 3 stehen seltr schrag, der 13. ist der kiirzeste. 

trahlen sincl 16 u. z. 1 I 14 vorhanden. 
Die Riickenfl.osse liegt mit ilnem Anfang vor der Aťterfio se. Sie hat eineu drei eitigen Umriss. An 

dem kleineren Exemplare za.hle ich 14 Trager, sammtlich kurz und in <lie Verlangernng der Neuralhogen 
ge ·tellt. Strahlen zahle ich 15-18 mit der Forrnel 1 I 13-16. Sie stehen ebenfalls, namentlich im 
hinteren Thcil der Flosse, weiter aus einander. Der 1. Strahl ist spitz mul nicht gegliedert. Yor den 
Tragem liegt eine gro se Anzaltl vou Vorfiossentragern, die sich jedoch nicht genau feststellen Hl.sst. 

Die Schwanzflosse ist gleichlappig, massig ausgesclmitten, im oberen Lappen zahlt man 10 Strahlen 
und 5-6 Yorstrahlen, im unteren deren 11 und G; u. z. 1 I 8- 9 I l. 

Die I3eschuppung ist auffallig grober als bei clen anderen, damit vorkommenden Thaumaturns-Arten, 
dahei siud llie hinten gerundeten Schuppen auch starker gekerht. Auf rlie Breite von 0·003 einer ca. 0·004 
langen Schuppe vorn grčisseren Exernplar entfallen etwa Laugskerhen. 

Wie eingangs env�ihnt, fallt dic Art der Beschuppuug ueheu der gednrngeneu Korperfonn uml rler 
krll.ftigeren Aulage des I{Orpers sofort ah, Unterscheidungsrnerkmal in die Augen. Bei Exemplaren, welche 
<les chuppeukleides verlustig gegangen sine!, kanu allerclings eine grosscrc Aehulichkeit rnit Th. furcatus 
hervorkommen; immerhiu lasst sich letzterer nach seiner gestreckteren Fonn doch gut unterscheiclen. 
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Im Gegcn atze zu den beiden Jauger bekannten Arten aus den Diatomaceenschiefern von Kutschlin 

scheint <lie e clíc weitaus seltenere zu sein; sie ist mir nur in den angefiihrten Exernplaren hekannt ge

wonlcn. 

Folgrnclť Masse wmclrn festgestellt: 

Lange des Korpers einschliesslich der Schwanzflosse 
Hohe des Rumpfes vor der Baucbflosse 

Verhaltnis der Hohe zur Lange 
Hohe des Scbwanztheiles hinter der Afterflo se 
Kopflange einschliesslich des Operculum 
Kopfhohe 

Lange der Wirbelsaule . 
Abstand des Hinterrandes der Brnstflosse vom Yorderrande der Bauchflosse 
.\.bstand des Hinterrandes der Bauchfl.osse vom Anfang der Afterflosse 
Abstand des 1. Strahles der Ruckenflosse vom Hintenande des Kopfes 

Breite der Brustfl.osse (zusammengefaltet) . 

Ili.ihe (lii.ngster Strahl) bi zur Gliederung 

Breite der Bauchflosse (zusammengefaltet) 
Ilohc (Hing:ster Strahl) bis zur Gliederung 

Breite der Afterflosse 
Hohe der Afterfiosse (liingster Strahl) bis zur Gliederung . 
Breite der Ruckentlo:sse

Hohe der Ruckenflosse (lilngster Strahl) bis zur Gliedenmg 
Breite der Schwanzflosse am Ursprung . 

Hohe der Schwanzflosse (lang ter Strahl) . 

1.-.rototl,yniallH• Laube. 

... 

Gros es I Kleines 

Exe m p l a r

ca. 0·152 o·os1

0·04-2 0·024 
1: 3·62 1: 3·62 
0·022 0·013 

ca. 0·032 0·018 
0·028 0·0145 

ca. 0·090 0·034 
0·024 0·015 

: 

0·021 0·014 
0·066 0·033 I 

0·004 0·0015 ' 

0·013 0·006 

0·003 O·OOl-0·0015 

0·010 0·005 
0'019 0·010 

0·001 0·005 
0·019 0·012 

? 0·006 

0·016 0·009 

? ca. 0·014 

In der Abban<llung i.i ber Salmonoidcn aus rlcr bohmischen Braunkohlcnfonnation envahntť' ich ansscr 

den bciden Arten Thaumaturns furcatns R c n s s und elongatus Henn. v. ::\1 e y e r eincr dritten, wclche ich 
Tli. lnsatns bcnanute, dic sich von jcncn wesentlich d11rch die Stellnng der Riickenflosse unterscheidet. 
Das vorziiglichc und reichliche )[aterial, welchcs rnir zu llleiner gcgcnwartigen Arbeit vorliegt, bcfabigt 
mich, <iic Verhaltnisse eingchcnder vcrfolgc>n zn konnen, wodnrch ich zm Uebcrzeugung gclangte, dass 
dic zuletzt genannte Art zil ciner amleren, wohl Thaulllaturns nahe tchcnclen, aber doch clentlich davon 

zn nnterscheidcnden Gattnng gehčirt. 
lm ganzen stimmt wohl bci beiden Gattuugen die spinclelfor+nige Gestalt, der kurze Kopf, die starken 

Wirbelkorper und ihre dunnen Anhange iiberein, aber zuniichst fallt schon dic Stcllung der Ruckenflosse 

als cin unt 'rschcidendcs )lerkmal auf. Bei allcn Thaumaturus-Arten ist sie ziemlich lang nud liegt hinter 
der Bauchflos ·c, ihr Anfang wenig ,·or dem der Afterflosse; mit Ausnahme der chinesischen Gattung 

alanx, unterscheiden sie ich dadurch von allen lcbendťn Salmonoiden. Bei der <lavon abzutrennenden 

Gattung dagcgen ist sie den Bauchfl.ossen entgcgengesetzt, schmal und hoch. Einen weiterc1t Unterschiecl 

bietct sodann clie Anlage der Schwanzflosse. Bci Thaumaturns biegen die lctzten 3 Glicdcr der Wirbel
saulc ziemlich unvermittclt aufwarts. Das dem letzten Wirhel angcsetzte Deckstiick ist kurz, die nnteren 

Trltgerstiicke im Hypmalc ziemlich allc gleich brcit, ihre gemeinsame Grenzlinie i t eine clistal convexe 
Linie. Bei der ancleren Gattung kriimmt sich c las Ende der Wirbelsaule allmalig gegcn c len oberen 

Schwanzlappen. Das Chorclacleckstiick ist lang untl geht in zwei Spitzcn aus. Die Tragcr im Hypural 
sill(l nicht gleich breit, sondern das nachste ober der Fissur und das 2. unter dieser sind breiter als die 
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anderen, ihrr gemeinsame Grenzlinie verlauft fast gerade und ist nur unten etwas zugerundet. Im Ganzen 
Mmmt die Anlage der ersteren auf clie von Salar Ausonii Val. hinaus, wahrend die letztere mit jener von 
Thymallus vrxillifrr Ag. 1) ilbereinstimmt. 

Es schrint mir aber auch noch ein Unterschied in der Bezahnung zu bestehen. Bei Thaumaturus 
findet man wenigsten an gut erhaltenen Exemplaren auch den Oberkiefer mit kleinen Zilhnen be etzt . 

. Bei der Gattung, welcltr davon abgetrennt werden soli, scheint mir der Oberkiefer wie bei Coregonus
zahnlos zu sein. Wenigstens vcnnochte ich bei keinem der untersuchten Stiicke eine Oberkieferbezahnung 
zu rrkc11ne11, so cleutlich auch clie iibrigen :Mundrandknochen ein chliesslich des Glossohyale eine Bezahnuog 
erkemwn Ji t'ssen. 

Alle diese aogefiihrten U oterschiede di.irften hinreichencl seio, um die Aufstellung einer eigenen 
Gattung for die so charakteristisch von Thaumaturus ahweichenden Arten gerechtfertigt erscheinen zu 
Jassen, die ich rnit dem Namen Protothynl!c'lllus belege. 

Protothymallus lusatus Laube. 

Tafel IV, Fig. 1, 2, 3. 

1900. Thaun1aturus lusatus Gustav O. La u b e, Ueber Salmonoiden aus der hohm. Braunkohlen
fonn. Sitzungsber. des cl. naturw.-medic. Vereines „Lotos". Nr. 1. 

Von den mir belmnnt gewordenen Exemplarrn dieses Fisches ist keines ganz vollst1i.nclig crhalten. 
Die Charakterisirung der Art mu s demnach aus einigen Exemplaren zusammen getragen werden. 

Das i111 Ganzcn bcsterhaltene Stiick ist auf Taf. IV, Fig. 1 abgebilclet worden. Darnach ist die 
Gestalt des .Fisches pindelformig gestreckt, doch mag die Bauchgrenze etwas tiefer liegen als clie die 
Brnstflossr rnit clcr Afterflos�e verbiuclende Grenzlinie des .Abdruckrs, da clie vorderen Rippen mit 
ihren Enclen daran riihren. Der Kopf i t ctwas ahgesetzt von (ler aufgekriimmt gťschwungen Jaufenclen 
Rih:kcnlinie. Die Wirbelsaule i•erliiuft zu ihr parallel. Die ersten etwa 6 Wirbel �ind zertrťnnmert, erst 
mit clem 7. heginnt die ·elbe deutlich, zeigt jedoch vor clem Ende ein eigcnthi.imliches Au ·sehen. Die 
6 Wirbel YOr den heiclen letzten �rlw11 wie cloppelt, wie aus zwei Korpern der Lange nach venrnchsen a1is. 
was ťntweclťr als eine pathologi�chť Er ·cheinung, oder als die Folge einer zufalligen Verschiehung dieses 
TheilPs des Korpern nach hereits erfolgter Einhettung zu erklaren ist. lm Ganzen za.hlt man 36 deutliche 
Wirhelkorper, rechnet man 2 aus cler Nackengegend hinzu, ergehrn ich deren 3 . Davon entfalleu 22 auf 
den Rum pf-, 16 auf clen Sch wanztheil. Die Korper sind langcr als breit (O 0025 : O·OO 16), in der l\litte starlc 
eingezoo-en, bis auf clie heiclen letzten a1le gleich. Diese ,illCl kleiner, der letzte zugespitzte der kleinste. 
Die 8 Neuralbogen hinter clem Kopfe uml .vor der Riickenflosse sind krilftig und lang, die weiteren 

unter der Ri.ickeuflos::;c �ind fa t um die IJalfte kiirzer, clie hinteren 13ogen hleiben gleich bis auf die 
4 letzten vor der Sclmanzfl.osse, clie wieder liinger sin(l. Die kurzen, starken Querfortsatze an clen Nacken
wirheln ·incl tleutlich zu ehen. Rippen zahle ich 16, bei mehreren ist die Andeutung einer Langsfurche 
vorlrnnden, sie sind schlank, die letzten ehr tli.ion. 

Die lI1i.malhogen sine! mit den gegeniiber liegenclen Neuralbogen von gleicher Lange. Im chwanz
stiel hinter der Afterfl.osse werclen sie kiirzer, clie 3 letzten sind wiecler langer. Sowohl i.iher clie Neural
als auch i.iher dic Hamalbogen Jegen sich feine kurze, schrag nach hinten stehende Graten. 

Die letzten Wirbel tmel clie daran itzenden Anhaugsel siud besonders gut an dem Taf. IV, Fig. 3, 
abgehildeteu Stiick er ichtlich. Man sieht clie Anfwartskriimmung der letzten vier Wirbel, auf den vor
letzten setzt sich ein lanzettfonniges, auf den letzten ein gerades, stielfOrmiges Stiick an, clas in zwei deut
liche Spitzen, wie dies bei Thymallus vexillif er Ag. der Fall ist, ausgeht. Darauf liegt ein kiirzcres, nicht 
au die Wirbelsaulc reichendes. Die obersten drei Flossentrager etzen an clen stabformigcn Fortsatz au, 
nehmen nach uuten an Lange zn. Der 4. lenkt an den vorletzten Sclrnanzwirhel au. Es folgt dann die 
Fi ur. Die darunter gelegenen 6 Trager stos en mit den Seitenrii.ndern zu::;anunen und Jcnken auf den 
2. und 3. Wirbel vom Ende an. Sie nehmen ebenfalls nach unten an La.nge zu. Der letzte Tr1i.ger ober
der Fissur und der 2. unter derselben sind wie bei Thymallus breiter als die anderen.

tj C. Gege nbaur, Vergleichende Anatomie der Wirbelthiere. I. Bd. S. 271. Fig. 152 A. 
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Der Kopf iHt zugcnrndct, knrz, clie Lange dessclben einschlicssliclt de Opcrculums hctragt 0·027, 
hci de111 untcr Fig. 2 abgebildetcn misst sie 0·029, dic Hohc bei beidcn ist 0·025. Err;terc ist i.n (\er 
ganzcu Korpcrli!ngc ca. 4nrn1 cnthalten. Bci dem Excm.plare Fig. l ist dťr Kopf dnrcltrrcspa.ltcn. )lan 
siťht cla· Opcrculum von clcr Innenseite, davor clas Basisphcnoid als scl1111alc wag-rechte Knochenspangc 
iihťr die Orbita bis znm Vorncr rcichen. Dic Knochcn tlPs Schadcl<laclws sirnl Yerschoben, docil kanu man 
Froutalc und Parictale nntcrschcidcn. Die Orbita rnit <lcr grosscn Pupillc mitten zwischen Mundnmd 111Hl 
Schtldelhintcrrand. Diť )lnndspalte ist schicf. Ein am )!undra.ndc gckgťnťr drťiseitigcr Knochcn. auf 
dcssen Flilchc diť Ein<lriickc kleincr Zahne sicltthar sincl, wird nach ci11c111 an<lťrťn Exemplarť <las 1\leta
pterygoicl sein. Da Dcntalc der ;\Iandihel niit cinigť11 erhaltenen spitzcn Zlihnťn ist zu unterschcidrn. 
Auch das au der Spitze mít Za.hnen besetzte Glossoltyale (Gh) ist llentliclt vorhn11den. 

An dem Excmphtrc, Taťťl IV, Fig. 2, crkcnnt man clie Bezalmung des Dt'ntalcs an dem gckerbten 
Ohrna.nd, der Rand cle:,; Oberkiefcrs lasst <lir Bezalmung nicht wahrnehmen, ohwohl cr dťr ganzen Lttngc 
nach vorhanclcn ist, auclt sind erkmrnbarc Reste der Bczalmnng a1u Gaurncnheinc anfzufin(lcn. Schr dťut
lich ist wietler clas vor dem Abdrucke der Kiemcnbogcn sichtllare hczalmte Glossohyale (Gh). 

Au dem Exemplar Fig. I sind die Brustflossen sehr spi!.rlich, die Bauchflossen gar nicht, erhaltcn. 
Am Exemplar Fig. 2 s1nd sie am besten sichtbar, sie sind schmal und hahťn 7-8 trahlen, der oberste i ·t 
kraftig und der langste, der unterste der kiirzeste, sie gicngen in kurze Gliederfaden aus. Dic gleichfalls 
schmalen Bauchflossen liegen ziemlicb weit nach vorn, ihr Anfang der Mitte clťr Riickenflosse gegcniiber. 
leh zahle darin 9 Strahlen mit einem starken Aussenstrahlc. Die an dem Excmplare Fig. 2 ichtharen 
Beckenknochen Rind vroximal zugespitzt, an der Ba. i nach einwH.rts kurz fli'lgelartig- erweitert. 

In der Afterflosse zahl<> ich 7 Triiger; der langste und starkste ist der er tc, cr reicht bis an die 
Spitze des Ifamalbogens. Alie stehen schriig nach vorn. Darauf sind !:l Strahlen angelenkt, deren erster 
sehr kurz, der foJgende Jangcr, erst der 4. ist der lángste, also 3 I 5 ctie Formel der Flosse. Die Riicken
flosse ist kurz, dreieckig, die Zahl dt:>r Trager ist 0- I O. Ihnen gehen 5 kurze Vorflossentrliger voraus. 
Der erste Tri!ger steht auffallend schief nach riickwii.rts und ist der HingstP, die folgenclen werden kiirzer. 
Von den Flossenstrahlen ist der 2. der Htngste, die weiteren verkúrzen sich rasch. Die Gliederung be
ginnt erst uber der )Iitte. Dic Schwanzflosse ist verhi!.ltnismassig gros�-,rnd breit, tief ausgeschnitteu. 
Die Liinge des oberen Lappens betri!gt o·028, und 4·5 der ganzen LeibesHinge. lm oberen Lappen zahlt 
man 16 Trager, im untcren 17, daher ó I 10-11 I 5 ihrc Formel ist. Den oberen Tragern gehen einige 
Nebenfl.ossentriiger voraus. Die Glicderung unci Vcrgabelung <ler Strahlen beginnt schon nahe an der Basis. 

An dem Exemplare Fig. l sieht man cleni Ende der Afterflosse gegcniiber 0·021 hinter der Riickťn
flosse, 0·015 vor dem Schwanzflossenansati einen feinen, zugespitzten, nach hinten gekriimmten, etwa 0·002 
breiten, o·004 langcn Abdruck (F). Ein solcber ist auch an derselben Stelle in Fig. 2, zu sehen. 
leh halte ihn for <len Abdruck der Fettflosse. Das bohmische Landes-)Iuseum besitzt ein sehr schčines 
Exemplar, wclchcs auch die Baucbflosse erhalten hat. Mau erkennt an ihm die Bezahnung des Zwischeu
nn<l Unterkiefers sehr gut, auch an dicscm i t die der Afterflosse gegenúber gelegene FettAosse zu sehen. 

Die Beschuppung bat sich auf keinem der untersuchten Stiicke erhalten, nur auf dem einen glaube 
ich eine Spur hinten abgerundcter kleiner Schuppen zu erkennen. 

Die Exemplare stammen aus dem Diatomaceenschiefer von Warnsdorf, bez. von Seifhennersdorf in 
Sachsen, welcber Ort in unmittelbar ter ahe des ersteren gelegen ist, so dass der Fundort der vollig 
gleiche ist. 

An den Exemplaren Taťel IV, Fig. 1, liessen sich folgende )fassen ťeststellen: 
Lange des Korpers einschliesslich der Schwanzfl.osse 
Hohe des Rumpfes vor der Riickenflosse . . ·. 
Verhaltnis der· I-lobe zur Lange . . . . . . . 
Hohe des Schwanztheiles hinter der Afterflossc 
Kopflange ein chliesslich des Operculumr; 
Kopfhohe . . . . . . . . . . . . .  . 
Lange der Wirbelsaule . . . . . . . . 
Abstand des Hinterrandes der Brustflosse vom Anfange der Bauchflosse 
Abstand des Hinterrandes der Bauchflosse von der Afterflosse . . . . 
Abstand des 1. Strables der Riickenflosse vom Hinterrand des Kopfes . 
Breite der Brustfl.osse (zusammengefaltet) . . . . . . . . . . . . . 

0·113 
. ca. 0·025 

1: 4·52 
0·011 
0·021 
0·025 
0·075 
0·007 
0·001 

0·030 
0·004 



Hiihe ( des Iangsten Sh·ahles bis zur Gliederung) 
Breite der Bauchflosse (zusammengefaltet) . . . 

Hohe (des lángsten Strahles bis zur Gliederung) 
Breite der Riickenflosse . . . . . . . . . . . 

Hohe ( des llingsten Strahl es bis zur Gliederung) 
Breite der Schwanzflosse am Ursprung . 
Hohe (langster Strahl des oberen Lappens) . . 

Protothymállus princeps Laube. 

Tafel IV, .Fig. 4. 

O·OOD 

0·0025 
0·008 
0·011 

O·OO!) 
0·011 
0·026 
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Von diesem Fische liegt ein prachtvolles, a ber hinter der Afterflosse abgebrochenes Exemplar vor. 
Der Korper ist langgestreckt, spiudelformig, die Wirbelsaule verlauft geradlinig, die Wirbelkorper sind 
breiter als lang (0·0035: 0·0025). H.umpfwirbel werdeu ungefahr 20-22 vorhanden sein, Schwanzwirbel 
sind nur 12 zn za.hlen. Die N euralbogen sind kraftig, die ersten sind nicht gut erhalteu, sie sind wie 

bei P. lnsatus anfangs langer, unter der Ruckenflosse kiirzer, . im Schwanztheil wieder langer. · Es lassen 
·sich 13 starkere und 4 diinne hintere Rippenpaare unterscheiden. Die Hamalbogen sind wic die gegen

uherliegenden N enralbogen beschaffen.

Der Kopf i t abgerundet, stumpf, dem von Salar A.usonii Val. sehr ahulich. ::\Ian kaun an demselben 
das rauhstrahlige, langgestreckte rechte Frontale (Fr), das dahiuter gelegene schrág gestellte, scbmale Pa

rietale (Pr) und das Occipitale superius (Oe), ebenso vor dem erstgenanuten das gabelformige Ethmoideum 
(Et) unterscheiden. Der Mittelpunkt der Orbita liegt vom Zwischenkieferrand o·o 17, vom Hiuterraud des 

Operculums 0·023. 1hr Vorclerrand ist gegen rlie Schnauze ausgezogen. lm vorderen Augenwinkel fil.llt 
eine dreieckig halbmondformige Flache vor dem Pupillenrande auf, wie sie auch bei Salar und Thymallus 
vorkiimmt. (Halbmondformige .. ,Fetthautfalte, lfalbmondfalte · bei H e c  k e  1 und K n e  r 1). Man sieht unter

derselben deutlich clen Infraorbitalkreis (lo) uncl kann in diesem die Eindriicke des darin verlaufenden In
fraorbitalcanales verfolgen. Das zwischen den hinteren Orbitalien und dem Praeoperculum gelegene Hyo

mandibulare (Hm) uud angelenkte Quadratum (Hq) ist gut ausgedriickt. An diese stosst die Mandibel 
(Md), von der beide Aeste zu sehen sind. Der Oberkiefer wird im clistalen Theil von dem breiten Zwi

schenkieferrast (Pm) iibercleckt. In letzterem sowie an cler Spitze des Unterkiefers sieht man starke 

Hechelzlihne. Sehr deutlich ist das herabgebogene starke Glossohyale (Gh) mit Hechelziihnen besetzt. · 
Die Kiemendeckel sind alle unterscheidbar. Das Praeoperculum (Po) ist fast rechtwinklig umgebogen und 

litsst am oberen Rande die Einclriicke von Gefassen sehen. Das Operculum (Op) ist trapezformig, vom 
Gelenk strablen in der oberen Hillfte seiner FHl.che anastomosirende Gefasseindriicke aus. Unter dem Infra

(lo) und Suboperculum (So) ist das Hyoideum (Hy) und daran 6-7 lange, bogenformige Branchiostege 

(Br) wahrzunehmen. Die Clavicularpartie (Cl) ist wie bei Salar A.usoniii Val proximal verbreitert und 
winklich ausgezogen. Das gut ausgedriickte, distal zugespitzte Coracoicl (Cor) mit dem Scapularansatz (Se) 

und 3-4 Basalknochen der Brnstflosse stimmen mit der Einrichtung bei dem genannten lebenden Fische 
iiberein. 

Die Brustflossen sind zugespitzt, dreiseitig. Die ausseren Trager 

sind die langeren, starkeren, die inneren werden ktirzer und diinner. 

Der ausserste Strahl ist der stil.rkste, der innerste der schwachste. 
Die Formel ist 3 I 14-. Die Bauchflossen sitzen an proximal zuge

spitzten sich an der Basis nach einwarts in einen kurzen dúnnen Flúgel 
erweiternden Beckenknochen, wie sie aucb bei Salar Ausonii Val. ge
funden werden. Auch bei ihnen ist der ausserste Strahl der starkste, 
<ler innerste der sch wachste. leh z!lhle in der rechten 9 Strahl@. Die 

gegliederten Strahlen sind abgerissen, allem Anschein nach waren die 

Fig. 3. 

Protothyinalli,s pl"inceps Lbe, 
zu Tafel IV, Fig. 4, 

Beckenknochen mit der B auchflosse. 

Flossen ziemlich lang. Die Afterfiosse wird von 7 proximal schief stehenden Tragern gestiitzt, die vor-

') J. Heckel und R. Kne r ,  Die Siisswasserfische der osterreichischen Mo narchie. S. 243, 247 u. s. w. 

4 
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dersten sind die Jangsten, sie bertihren slimmtlich, wie clies auch bci Salar Ausonii Val. ( ahno fario L.) 
der Fall ist, die Spitzen der ent prechenden H!lmalbogen. Es sind darauf 8 zu zll.hlende Strahlen an
gelenkt, <loch ist der distale Theil der Flosse a bgebrochen. In der Rtickenflosse zlib Je ich 8 Tr!lger, 
deren Lll.nge von vorn nach hinten abnimmt. Auf diese sttitzen sich 10 Strahlen. Der vorderste ist sehr 
schlank und kurzer als der folgende. Der Umris der Flosse war trapezformig, vorn verhaltni m!lssig hoch. 

Von der Beschuppung hat sich keine Spur erhalten. 

Die vortreffliche Erhaltung dieses Fisches gestattet wie kein anderer der mír bekannt gewordenen 
fossilen Salrnonoiden die Vergleichung mit einem Jebenden Fisch (Salar Ausonii Val.) in ganz vorztiglicher 
Weise, es ware nur zu wunschen gewesen, diese hatte auch auf den fehlenden Theil, den Sch wanz ausge
dehnt werden konnen. Alles, was hiebei fe tgestellt wcrden konnte, bestatigt die a. a. O. ausg ... sprochene 
An icht von der Zugehorigkeit der Gattung Protothymallus zu den Salmonoiden in vollkommen befriedi
gen<ler Weise. 

Was die Beziehungen zu Protothymallus lusatus Lbe anbelangt, so ist die verwandtschaftliche Aehn
lichkeit mit Th. princeps nicht zu verkennen. Die Unterschiede, welche fiir die artliche Auseiuander
haltung beider sprecben, liegt in der schlankeren Gestalt, in der niedrigeren Fonn des Kopfe und in der 
Beschaffenheit der Wirbelkorper, welchc bei Th. lu atus Janger a\s hreit sincl, wilhrend hei Th. princeps 
das Umgekehrte der :Fall ist.

Folgencle Masse wurden gefunden : 

des Operculums . 
Lange des Stuckes . . . . . 
Lange des Kopfes einschliesslich 
Robe des Kopfes . . . . . . 
Breite und Hohe der Brustflosse 
Breite und Hohe der Baucbflosse 
Breite und Hohe der Ruckcnflosse 
Abstand der Brustflosse von der Bauchflosse . 
Abstand der Bauchflosse von der Afterflosse . 
Abstand <ler Riickenflosse vom Hinterrande des Kopfes 

0·125 
0·039 
0·027 

0·008, 0·023 
0·0035, 0·021 

. ca. 0·023, ca o·027 
0·024 

•• 

0·021 
0·040 

Das beschriebene Exemplar stammt aus den sog. Brandschiefern von Kundratitz bei Leitmeritz. 

S1d11w A1�aedi. 

Salmo Teplitiensis Laube. 

Tafel IV, Fig. 1. 

In einer Sphaerosiderit-Geode Jiegt der Kopf uncl anliegende Rumpfthcil eines Fisrhes vor, in welchem 
ich eine unzweifelhafte Art der Gattung Salmo erkenne. 

Der Kopf liegt so, dass er dem Beschauer die Oberseite des Schadels und die clarunter auschliessen
den Gesichts- und Visceralknochen zukehrt. Sie befinden sich alle, rnit alleiniger Ausnabme der Orbital
region, welche zusammengedruckt ist, und dem vorderen Theile der faudibel, dem Dentale, welcbes theil
wei 'e auf der Gegenplatte erhalten ist, in ihrer natiirlichep. Lage, so dass sie der Reibe nach mit einťm 
Schade] von Salmo salar L. ':erglichen werclen konnten. Da ·die Knochen als Negativ vorhanden sind, was 
oft torend wird, wurde die Vergleichung durch einen Jeicht hergestellten positiven Abdruck wesentlich 
untcrstutzt, der vorhandene natiirliche Gegenabdruck ist nicht in allen Theilen gut erhalten. 

lm SchLi.deldach fallen zunachst clie beiden grossen Frontalen (Fr) auf, welche in der Sagittalliniť 
zusammenstos::ien und sicb nach den Aussenseiten mit einem spitzzackigen Umriss - namentlich ťther clťr 
Orhitahegion - ausbreiten. Sie sind in ihrer proximalen Halíte arn breitesten und vťrschmiilern sich 
huchtig gegen clie distale Seite. Ueber die Mitte verlanft eine flachbogenformig nach innen gekriimmte 
tiefo Furche, von deren Mitte andere flachere, gegen den Aussenrand strahlenformig verlaufende au gehen. 
lm Po ·itiv ieht man dafi.i.r einc hohe Leiste mit eben olchen ctwas flacheren Strahlenlei ·ten. Hierin 
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lil'gt zunach ·t ťÍllť Uebereiu ·timmung mit S. salar, desseu Froutalieu ganz auffallig in ihreu Umrili�cn, 
auch in der erwilhnten Leiste uud den davon ausgehenden Strahlen gleichartig sind. Nur jene eigeuarti!.(e 
i:;chuppig strahlige Partie in der Mitte dieser Knochenplatten hei S. salar ist an diesem Sti.icke nicht zu 
rhen, wohl aher am Gegenabdruck sehr deutlich. 

Die Scheitel- und Hinterhauptspartie, mit der Rúck eite der .Frontalen durch Nahte verhunden, lasst 
zunitchst zwei sich nach au sen verjiingende, quer gestellte Parietale (Pr) erkenncn, deren Ránder in der 
agittallinie etwas von einander stehen. Sie gleichen ganz clenen von S. salar. Sie schlie sen zwischcn 

ihre Innenrander da · mit einem knopfformigen Fortsatz enclende Occipitale (Oe) ein. Zwei zu beiden Seiten 
gelegene, an die Iunenrandei' der Parietalen stossende quere Knochen sincl als Epiotica (Eo) zu hetrachten. 
Au clie Au senseite der Parietalen stos t ein schmalerer, nach riickwart vorspringencler Knochen, welcher 
als Squamosum (Sq) zu deuten sein wircl. Diese Knochen entsprechen alle der Reihe nach den gleichen 
von S. salar, nur der als Squamosum gedeutete erscheint schmaler. Bei S. salar liegt zwischen Frontale, 
Parietale und Squamosum eiu grosse Lúcke; eine Verschiehung der Knochen und eine scheinbare Verki.irzung 
derselben ist daher leicht moglich, und so clie erwahnte Abweichung nicht befremdlich. 

An da distale Ende des Frontale stosst ein grosses, in der Mitte der proximalen Seite W-formig 
ausgeschnittene · Ethmoideum (Et). An seiner vorderen Aussenseite liegen beiderseits zwi ·chen dem Zwi
schenkiefer erkénntliche Liicken, welche die Na�enlocher (N) sein werden. An clas distale Ende des Eth
moideums schliťsst sich der Zwischenkiefer (Pm), wclchcr wie bei S. salar einen Aus chnitt am Vorcler
raude erkennen Htsst. Seinc beiden Seitenfli.igel legen sich mit ausgeschweiften Rándern an clie distalen 
H.iLnder tles Ethmoideums an. Das proximal folgende spangenfonnige Sti.ick ist als Abdruck des Ober
kiefers ()Ix) anzusehen. In der Lúcke zwischen clem Frontale und vordersten Orbitalknochen sieht man
ťi11en darunter liegenden Knochen, den ich for das Palatinale (Pal) halte.

Die Knochen, welche ich an die Scheitel- und Hinterhaupt ·knochen nach unten zu reihen, gla.ube ich 
folgenderma ·sen unterscheiden zu konnen: Das Hyomandibulare (Hm), welches mít seinem Oberrande au 
das Squamosum ansto ·t, verschmalert sich nach unten und ist zum Theil von dem Metapterygoid (Mt) 
vťrdeckt, rla · wieder nur als schrnaler, proximal convexer Rand hinter den Orbitalplatten sichtbar ist. 
Darunter folgt das ausgedehnl;e Quadratum (Hq), auf tlessen oberen Vorderrand sich die nicht deutlich zu 
unterscheidenden hintereu Platten des Infraorhitalkreises (Or, Or) le0·en. Die Lage und Forro der Knochen 
ist wie bei S. salar, auch die breite, zwischen clen Ran.clem des Hyomandibulare und Quaclratum bei 
diesem vorkommeude Lúcke ist vorhanden. 

Die proximalen Ránder der zuletzt genannten Knochen umschliesst das chmale, winklig gebogene 
Praeoperculum (Po). Dieser Knochen lasst bei S. salar auf seiner distalen Halfte eigenthiimliche rauhe 
Liinwrunzeln sehen; solche findet man auch auf dem Praeoperculum des fossilen Fisch es. Das Operculum 
(Op) hat einen trapezoidalen Umriss, die lángeren Kanten aufrecht gestellt. Bei S. salar hat es geuau 
die ·elbe Gestalt, ist sehr diinn, cliagonal aus dem Gelenkswinkel grober und feiner gestreift und besitzt 
ausgefranste Aussenrander. Diese Eigenthiimlichkeiten ind auch an dem Abdruck deutlich zu erkennen. 
Das Suboperculum (So) schliesst den Schade! nach hinten ab, es ist ziemÚch gleichmassig nach aussen 
convex uncl pitzt sich auffallig nach beiden Enden hin lang zu. Auch dieses stimmt mit dem entspre
chenden Knochen von S. salar. 

An dem Vereinigungspunkte der Enden des Quaclratums und Praeoperculums fiigt sich der Unter
kiefer (Md) an, von dem jedoch nur der proxiruale Theil, das Articulare, vorhariden ist, wáhrend vom Den
tale nur die . untere, distal stark aufgekriimmte Umrisslinie zu sehen ist. Darunter ist sehr deutlich 
rlas Glossohyale (Gh) und die beiden Arme des Hyohyale (Hh) abgeformt, deren proxirua.le Enden sich auf 
clas distale des Suboperculums legen. Auch in diesem Theile stimmt unser Fisch mit S. salar. 

Die Gegenplatte lasst die Schadelknochen weniger gut unterscheiden. Man sieht aber, dass die 
Knochen des Schadelclaches wie bei S. salar mit strahlig schuppigen Auflagen versehen waren. Auf dieser 
Platte sind clie Kieferu bes ·er erhalten, man erkennt lange Zahne im Zwischenkiefer, ebenso die sage
artige Bezahnung des Oberkiefers, den in der Symphyse stark hakenformig aufgebogenen Unterkiefer, 
<larunter die Hyohyalen und einen Theil des Glossohyales. Die úbrigen Visceral- und Gesichtsknochen 
zeigen die Abformungen der Innenseiten uncl sind schwierig in die einzelnen Theile aufzulosen. Ein ver
einzelt i.iber dem Schadtl liegender schmaler langer, bezahnter Knochenabdruck rúhrt vielleicht vom Palati
nale her. 

4• 
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Der an <len Kopf anhaftende Theil des Korpers besteht aus den ersten beiden Hals- und 1 O Rumpf-. 
dahcr im Ganzen aus 12 Wirheln rnit Neuralbogen und 9 Rippenpaaren, clabinter noch weitere zer trcute 
dernrtige Knochen folgen, ii ber denen clann eine Spur der Rúckenflosse sichtbar wird. Wie bei clen al
monoiden iiberhaupt, sincl auch hier die Wirbelkiirper stark, wiibrend ihre Anhiinge ·ehr diinn sind. 

Es wircl nach clen eingeflochtenen Vergleichungen kaum nothig sein, nochmals die vi>llige Ueberei11-
::,timmung ílcs fossilen Fischkopfes mit S. salar be:onders zu bctonen. Inwiewcit der fossile Salmo mít 
den in unsercr Braunkohlenformation, allerding in der tieferen, in der aquitani ·chen Stufe, heimisclwn 
Thaumaturu ·- und Protot.hymallus-Arten vC'rwandtschaftliche B<'ziC'hungen zeigt, lit· t <'in Vergleich mít dem 
beschriebmen Abdruck rles Kopfes von Thaumaturus furcatu · und Protothymallus princ('ps leicht erkennen. 
Es C'rgibt i:;ich, rlass b<'irlc vermoge ihrer breit.cn, nicht eing<'kerbten Zwischenkiefer und gestrecktell, Jticht 
hak<'nformig aufg<'bogcnen Unterkiefer, sowie nach der zugeruncleten Fonu cles KopfC's den ForcllC'n, (Salar 
Val. und Fario Val.) nahc verwandt und eben hiedurch auch von dem beschriebenen foi-silen Salrno sich 
deutlich unter cheide11. In der Kúrze des Schilde]· liegt allerdings ein Unter chied gcgťn clil' lchPnd<'n ei11-
heimische11 Arten S. alar L., S. hucbo L. u. s. w., dagecren scheint eine grii ·sere AebnlichkC'it mit S. ·al
velinu:; L. zu he tehen, welcher wie der fossile einen kiirzeren Kopf hat, und mit dem cr auch in dťr 
Grosse - S. salvelinu · wird 0·200-0·250 lang - úbereinzu ·timmen scbeint. 

Dic Liinge des Kopfes einschl. des Operculurns betriigt 0·076, clic Ifohe ca. o·052, dic Lu.ngc dťt> 
Schildelclathes vom Zwi ·chenkieferrand zum Occipitale 0·053. 

Das ExC'mplar starnmt aus dem Hangendlettcn des BraunkohlenflOtzes hei Teplitz, au:; welchem ,ut<:h 
Leuciscus cfr. Hartmanni Ag. vorliegt. 

OYPRINODONTIDAE. 

P1·olebi,u Sa1n11g-c. 

Prolebias Egeranus Lauhe. 

Tafel V, Fig. l a, ú, c, 2 a, c.

1852. Lehias l\Ieyeri J. Heckel non Agassiz in A. E. Reuss, Die geogn. Ycrhidt1ú ·se tlťs EgPrPr 
BPzirkcs und cle Ascher Gebietes in Bohmell, ex parte. 

lm Cyprisschiefer drs Egerlande finden_ sich hiiufig kleine Fische <'inzcln oder auch in G rnppen, 
<lie ttu zaltlreiche11 Individuen be tchen, welche A. E. Re u s s 1) nach eincr von Jakob Hrckel g<'machte11 
Bestinnnung al· Lebias Meyeri Ag. bezeiclmet, untcr welchem Namen sie auch Li her angefiihrt worden 
siml. Ot t o m a r  No v a k 2) bemerkt, das diese Fische ciner ganz andcren Gattung angC'hOren, die zu 
bestimmen ihm noclt nicht gelungen sei. 

So hiiufig diese Reste auch angetroffen werden, sind sie cloch zumeist tark he ·chiidigt, dic ·skelete 
in ihre einzelnen Theile zerfallen, dass ie for gewOhnlich kaunr zu be timmen sind. Nur au· 'Cťordentliclt 
·elten gelingt es, cines oder des auderen besser erhal tenen Stiickes habhaft zu werden. Da.s geologische
In ·titut un erer Universitat besitzt drei Ex<'mplarc aus dC'm Cypri ·schiefer von Trebendorf-Aag, wťlchc von
dem um die naturhistorische Kenntnis des Egel'landes hochvcrdienten verstorbenen tadtarchivar von Eg('r
H e i n r. G r a d! aus hunclerťen Fundstiicken al· die besten aufbewahrt und von seiner geiihten Halid
itu serst ·orgfaltig pritparirt worden sind. Eine Anzahl sehr gut crhaltener liegen auch vor aus dem
Cypri.sscltiefer von Krottensee bei Konigsberg a. E. Di<' Ergc•lmis e der an diesen Stiickeu g-ema.chtP11
Untersuchungen sollen in den folgenden Zeilen mitgetheilt wC'rdP11.

1) A. E. R e u s s, Die geogoostischen Verhii.ltnisse des Egerer Bezirkes und des Ascher Gebietes in Bobmeo. Abhaod
luogen der k. k. geol. Reichsanstalt. I. Bd. 1. Abth. S. 37. 

2) Otto m ar Nowa k, Fauna der Cyprisschiefer des Egerer Tertiitrbeckens. Sitzungsber. d. kais. Akad. d. Wi8s.
Wien. LXXVT. Bd. 1. Abth. S. 3. 
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Eine c>ingehendc Vergleichung hat zuuHchst die That ·ache fe ·t ·tellen lassen, da. s es sich nicht um 
�inerlei Art handc>lt, soudem dass deren zwei vorhanden sind, welche ich mít den amen Prolehias 
Egerauus uml pulchellus belege. Ersterer Art gehůren die rrwiihnten drei Exemplare von Trebendorf-Aag 
.au, welche ich uachstehend mit a, b mul c hezeichnen will. 

Das vollstiindigste Exemplar ist a, es ist etwas kleiner als die hei<len anderen. l\lit Ausnahme dťr 
verlorengegaugeuen Bauchflossen, welche úhrigens auch hei den anderen fehlen, ist das Skelet von der 
)Iund- zur Sch1Yanzfiosseuspitze schon erhalten. Der Kopf ist kurz un<l dick, seine Liinge verhált sich 
zur Korperliinge wie l : 4. Die Mundspalte ist aufwiirts gehogen. Dir Pupille gross 0·25 der Kopfiiing<1 
messend. Das Operculum ist gerundet, das Subqperculum am Hinterrnnd in · eine stumpfe Spitz<' aus
gezogeu. Am Exemplare b liegt der Kopf so, dass man die Kchlpartie, die Unterkieferaste von unten und 
dariiber <len �Iittelrnnd des Zwischcnkiefers sieht. An diesem hemerkt man mit genúgender Vergrosserung 
,die feine Bezahnung. An a sind die Schlundkicferziilme unrl an dem in dťr Mitte vorgezogenen Zwisclten
kiefer eine Spur der Bezahnung gleichfalls zu erkennen. Di<' Ziihne siwl schlank, dtinn und glatt. Der 
Rumpf ist gestreckt, schlank, die grós te Hiihe fallt ins vordere Drittel. Binter den Rúcken- und 
Schwanflossen ist der Leih schmaler. In Folp;e des Fehlens der Schwanzflossen eben b und c etwas 
p;edrungener aus. leh za.hle 33 Wirbel bei jedem der drei Exrmplare. Die Halswirhel sind nicht zu unter
scheiden. Ehenso fiude ich au allen dreien jP 12 RippenpaarP, demnach 18 iiher dem Vorderrand dPr 
Aftertlosse lieginuende Wirbel im Schwanz. Die Wirbel sind kurz und kráftip;. Die Domfort átze sin1l 
-oben und unten gleich lang, sehr fein, sie werden im chwanztheil kiirzer, an den letzteu 5 Wirbeln vor
dem chwanzwirhcl ind sie jedorh wieder li-inger. Die Fortsiitze der vorletzten 3 clienen der Scbwauz
flosse mít zur tútze. Die vom Schwanzwirlwl ausgehenden Triip;er derselhen im Hypnral und darnnter
-sind ohen und nnten gleicb, in der .Mitte kiirzer als an den Seiten.

Von d<'n paarigen IT!ossen i t die Brustflo se nur an a kenntlich erhalten. Man :Mihlt in ihr etwa
12 feine Triiger, die Strahlen sincl zerstreut. n clen beiden arnleren Exemplaren ist sie nur unvollstiinclig
erhalten. Die Bauchflossen ind bei allen dreiPn verloren geg,mp;en. Die Afterflos ·e Jiegt Ptwas hin trr
der Mittc des Kiirpen,, sie ist verltaltni ·rnassig lang, man ziihlt bei allen drei Exemplaren 12 Strahlen in
der untersten Reihe; bei b uud c erkennt man. dass diese ziemlich lang sind und in der zweiten Reihe
ich theilen. E · schcinen ebensoviele Trager wie erste Strahlcn vorhanden geweseu zu ein, die nach rúck

wMt · an Lange almehmen. Die Ruckenflo se steht mit iluem vordersten Strahl dem gleichen der After
fio e genau gegenťlber. Sie ist etwas kiirzer als cliese. leh zahle in ihr 1 O Strahlen und ebensoriPlť
feine Tráp;Pr, davon die vorderen stárker gekriimmt, die hinteren geracle incl. Die Schwanzfiosse i::;t 11ur
bei a vollstandig erhalten, sie ist úberall gleichbreit, oblong, die Aussenecken cin weuig zugerundet. Iťh
zahle in ihr 19 innere, 5 untere, 4 obere Ausseu -trahlen. Auf clie verhaltnismilssig langen rinfaclwn

traltlen der uuterm Reihe folgen kťlrzere getheilte in der .zweiten (ausseren). 
Schuppen ind nur einzelne zu sehen, die in der áhe tler S�elete bei a mul b liegn1 geblielwn 

.oind. Sie sind vier eitig mit abgerundeten Ecken. Ihre Ránder sind mehr weniger ausgebrochen. 
Die an den clrei vorhanclenen Exemplaren festzustellemlPn l\'lasse sind nachstehen1k: 

E x e m p l a r  
Ltinge de gauzen Korpers einsclil. d. Schwanzflosse . 

,, ,, 

Liinge der Wirbel áulc 
Lii.nge des Kopfe· 
Hohe cle · Kopfes 

,, 
einschl. d. Schwanzflo '8Plltrtiger 

Ah tan<l der Mitte der Pupille vom Mundrm1d 
" ,, ,, ,, ,, vom Hinterrand <l. Opere. 

Breite der Brustfiosse 
Breite der Afterfiosse . 
Liinge dPr Strahlen der ersten Reihe 
Breite der Rúckenflosse . . . . . . 

a b C 

o·oao

0·0:27 0·032 0·0335 
0·019 
0·007 
0·005 
0·002 
0·004 
0·0015 
o·oos

0·021 0·022 
0·0085 0·009 
0·006 0·008 

o·oo.i5 0·005
0·002 0·002
0·004 O 004

Abstarnl cl<.>s 1. Strahle der Rúckenfl. vom Hinterr. d. Kopfe:,; 0·0075 
Absta1Hl d<.>s letzten StralilPs vom Schwanzfio sengru11<l . . . O·OOS 0·010 O·O I O 
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Exe m pl:.tr a b C 

Brťite der Afterflosse 0·005 0·00:15 0·005 
Abstand des 1. Strahles der Riickenflosse vom Hinterrande des 

Operculnms . . . . . . . . . . . . . . . . 0·006 o·oos o·oos 
Abstand d. letzten Str. d. Riickenfl. vom Schwanzflos engrund 0·008 0·010 o·009 
Lanrre der Schwanzflosse . . . . . 
Breite der " . . . . . 
Hiihe des Rumpfes zwischen dem Kopf und der Riicken- und 

Afterflosse . . . . . . . . . . . . . 
Verhaltnis der Rumpfhohe zur Korperhtnge . . 
Holle des Rumpfes hinter diesen Flossen . . . 

0·006 
0·004 

0·005 
1: 6 

0·004 

0·001 

0·005 

H. E. S a u v a g e �) scheidet unter den fos 'ilen, friiher nach L. A g  a s s i z zu Lebias gťrechneten Arten 
cine Gruppe aus, die er folgendermassen charakterisirt: "Os de la machoire solidement unis, sexes sem
blables, ventrales grandes, dents une 3eule rangée, etroits et aiguěs non échancrées; dorsale directement op

posée a l'anale ct située tres en arriere, écailles grandes. Affinités avec les Cyp1inodon (Lebias) ťt les 
Fundules. Types du genre Lebias cephalotes Ag., etc." 

Dic an unscrem einheimischen Fische anffindbaren Merkmale, die Gegeniiberstellung der Rúcken- und 
Afterflo ·se und die schlanken, nicht gekerhten Zahne sprechen fi.ir die Zuweisung desselben zu Prolebias. 

Diť genannten Flossen liegen aber nur hinter der Mitte des Korpers und nicht auffallicr weit gegen den 
Schwanz geriickt. Das letztere ist aber auch hei Prolebias cephalotes keineswegs der Fall. Bei den mir 
vorliegenden Exemplaren aus Aix liegen beide FJossen wie bei unserem am Anfange des Schwanztheile ·. Das 
weitere Zuriickliegen scheint ein Merkmal zur Unterscheidung der Arten zu sein. Prolebias Goreti, 4) wel
chen S an v a g e aus den Schich ten von C é  r e s t e  beschreibt, ist unserem Egeranus in der Grosse und in 

anderer Hinsicht recht ahnlich; aber die weit zurťickliegenden beiden Flossen unterscheiden sie. 
Nach den mitgetheilten Untersuchungsergebnissen konnen H e  c k  e ťs Bestimmung und die Ansicht 

No w a k's geprúft werden. Offenbar ist letztere nicht zutreffend, aber auch .fl e c k e  l's Bestimmung nicht 
anfrecht zu erhalten. Vergleicht man die Charakteristik von Lcbias Meyeri Ag. 5) mít jener der egerlandi
schen Art, fallen sehr balcl einige Unterschiede auf. Die schlanke Gestalt, auch die Fonu der Schwanz
flo se sincl wohl iiberein timmend, aber der Kopf ist bei unserer Art stumpfer und After- und Riicken
flo se liegt weiter nach vom als dies bei L. Meyeri der Fall ist. Die Zahl der Afterflossenstrahlen betragt 

bei letzterem, was L. A g  a s s i z als ganz besonders charakteristi ch hervorhebt, 15, wo wir nur 12 zahlen 

ituch hat er 10 Paar Rippen und 13 Ruckenwirbel, wahrend unser Fisch 12 Rippenpaare und 15 Rucken
wirbel zahlt. Ueberdies bleibt dieser gegen jenen um melu als 0·010 in der Korperlange zuruck; das an 
den beschricbenen Stiicken aufgefundene Korpermass findet sicb auch an anderen und wird auch von 

R e n  s s  (l- 5/4 Zoll) gleich angefiihrt. 

Wem1 He c k e  1, dem die Unterschiede bei den Prolebiasvorkommen des Egerlandes nicht aufgefallen 
sind, der sie daher als eine Art ansieht, iiberhaupt gute Exemplare dieses einheimischen Fisches vor sich 

hatte, so diirfte er durch einen Fehler in der Bezeichnung der Figuren auf der betreffenden Tafel in 
A g  a s s i z' Atlas irregefiihrt worden sein. Die dort mit Fig. 9 und 10 bezeichneten Abbildungen ge
horen, wie dies der Verfasser selbst im Text G) richtigstellt, nicht zu L. Meye1i, soudem zn L. cepha

lotes 7). Fig. 9 hat mit unserem Fische in der Stellung .der Schwanz- und Riickenflosse grosse Aehnlich
keit; aber der zugespitzte Kopf uncl clie au geschnittene Schwanzflosse unterscheiclen, gleichwie auch hier 
die grossere Leibeslange, beicle Arten. 

Von clen in den Oeninger Schichten vorkommenden Prolebias-[Lebias-]Arten ware Prolebias per

pussillus Ag. zu vergleichen. Hier stimmt clie ermittelte Anzahl der Schwanzflossen trahlen und der Rippen-

0 1 II. E. S a uva g e, Notice sur les Poissona tertiairs de Céreste. Bull. de la Soc. géol. de France. 3. Ser. VIIL Bd. S. 445. 
'J A. a. O. Taf. XII, Fig. 1, 29. 
•) Lou i s  A g a s s iz, Recherches sur les Poissona fossiles. V. Bd., S. 50, Tar. 41, Fig. 7, 8. 
•) A. a. O. V. Bd. S. 50. 
1) Wahrscheinlich aus demselben Grunde ist auch in Zittel's Handbuch der Palaeontologie III. Bd., S. 282, Fig. 291

und in seinen Grundziigen S. 588, Fig. 1550 die zu Prolebias cephnlotes gehorende Fig. 10 als L. Meyeri wiedergegeben. 
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paarc ilberein; die Afterflosse ltat aber weniger Stahleu als hri P. Egerauus, der we.dťr den geruudeteu 
Ri.icken, noch die gedruugene Gestalt der Oeninger Art hesitzt. 

A uch die von T. C. W i n  k l e  r ij) unterschiedenen Oeninger Prolebias-[Lebias-]Arten, mm1mus, crassus 
mul furcatus haben wenigstens in der Grosse Aelmlichkeit mit P. Egeranus. Ersterer hat jecloch die 
Riicken- und Afterflos e weiter zuri.ick liegen, ebenso der zweite, der iibrigeus YOn Form gedrungener ist, 
der clritte hat eine tief ausgeschnittene Schwanzflosse. 

E:s sei schlíesslich auch noch die von T. C. W i n  k I e r 9) unter dem Namen L. cisgrabensis bescliriP
brne Art aus rlem unteren Miocaen des Eisgrabrus bei Fladungen und dem Lignit von Sieblos erwahnt. 
Die Zahl der wahrgenommenen Strahlen der Bru�t-, After- und Schwanzflosse i�t durchwegs YO!l der bri 
P. egeranu gefuncleueu verschieden, auch ist naclr der Beschreihung die Gestalt von L. risgrabensis we
scntlich anders.

Prolebias pulchellus Lauhe . 
• 

Tafel V, Fig. 3 a, b, 4 a, b.

1852. Lebias Meyeri J. H ec k e  1 non L. A g  a s s i z a. a .. O. ex parte. 

Von die em Fische habe ich 30 zumeist gut erhaltene Exemplare, darunter viele ganze vor mir, ilber
<lie8 eine Platte, auf welcher ausser einigen Bruchstilckeu 8 vollstandige liegen. Die Unterschiede gegeu
úber der vorstehend beschriebenen Art, welche sofort in clie Augen springen, sincl die gerinp;ere Gro se uud 
die schlankere Gestalt. Erstere wechselt zwischen 0·009 und o·027. Die Rumpfhohe zur Korperlange ver
hiilt sich wie 1 : 6·7. Die Lange des Kopfes ist 3·8, beinahe 4mal in der Korpe1fange enthalten. 

Der Kopf ist flach, voru zugenmdet, abgestutzt. Da Operculum sehr au gedehnt, dreiseiti0·, da:c; 
Suboperculum in eiue breite Spitze ausgezogen. Die Mundspalte ist schief, etwas unterstkinclig. lm Zwi · 
schenkiefer und Oberkiefer lassen sich an einzelnen Exrmplaren chlanke, lange Záhne wahmelnnen. lm 
UnterkiE>fer des Exemplares a-sieht man die Reste eiuiger krii.ftiger Zahne. Die Pupille ist gross, ihr 
Mittelpunkt liegt vom Vorderrande des Zwischenkiefers O·OO 15, vom Hintenande des Operculums 0·003 
ab. litr Duťchmes er betragt o·oo 15. Auf der eingangs erwahnten Platte sieht man auch mehrere Schl uncl
kieferaste, von denen ich den vollstandigsten nebenstebencl abbilcle 
(Fig. 4 a). Auf dem winklig gebogenen Aste stehen 6 spitze, gegen 
einancler gekriimmte Zl:ihne. Die Wirbelsaule ist gestreckt. leh 
zi.ihle in ihr 32 Wirbel, davon 18 Schwanz-, 2 Hals- und 12 Rumpf
wirbel. Die Wirbelkorper sind ein wenig langer als breit, etwa · 
eiugezogen in der Mitte. Die Neuralbogen sind bis auf die 
5 lctzten ziemlich gleich lang, kiirzer als diese und die gegeniiber
líegenden Hamalbogen, von denen die letzten 5 mit clen corresponcli
renden Neuralbogen von gleicher Lange sind. Es sind 10 Paar 
Rippen zu za.hlen. lm Hypural unterscheide ich 6 Strahlen, welche 

a b

Fig. 4. 

Prolebias pulchellus Lbe, 
a Bezahuter Schlundkieferast t" 

b Beckenknoclten mit der Bauchflo:1se {
vergrossert. 

nach aussen etwas breiter werden. An der Stiitzung der Schwanzflosse nehmen auch clie vorhergehernlen 
etwas krl:tftiger angelegten je 4 oberen und unteren Dornfortsl:itze theil. 

Die Brustflossen sind lang, ich za.hle in ihnen 10 Strahlen. Au dem auf Tafel V, Fig. 3 a abgebildeteu 
Exemplar sieht man diese Flosse nach voru gelegt und 7 lange Strahlen auf dem Operculum liegen. Di<' 
Bauchflosse fehlt meistens, nur bei einem Exemplare liegt sie ammt den Beckenknochen daneben. Diť:sť 
sind kraffió- und proximal spitz; in der Flosse siud acht lange Grund trahlen wahrzunehmen (Fig. 4 b). An 
eiuigen Exemplaren hat sich eine Spur daYou erhalten. Die Afterflosse liegt der Rilckenflosse mit dťm 
Aufang geuau gegenilber. Sie ist etwas langer als diese und enthált 16 Strahlen. Von den Trágern sind 
crewohnlich nur die vordcrsten 3-fi erhalten. Die Flosse ist auch verháltnismás8ig lang. Die Ri.icken
flos8e liegt mit ihrem ersten Strahl vom Vorderrancl des Zwischenkiefers weiter ab als von der Schwauz� 

&) T. C. Win kl e r, Descriptions de quelques uouvelles especes de poissons fossiles des calcaires de ťeau douce 
d'Oenin gen. S. 44 ff. Taf. IV, Fig. 13, 14, ló. 

0) T. C. W in k 1 e r, Memoire sur les poissons fossiles des lignites de Sieblos. Arch i ves du Musée Teyler. V ol. V. S. 98.
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wui:zťl. kh zilhlc in ihr 13 trnhle11, vou dcneu die crstcn beidrn ktirzer als die folgcn<leu sind. Auch 
sic war ,·1'rhiiltni miissig hoch. Die Schwanzflosse fallt cbenfalls durch ihrc Lii.nge anf, sie betrágt 
5-4 der Leibeslilnge. Die Au· enscite zcigt die Andcutung eincr Bifnrcation. lm oberen Lapp n sind
9 Strahle11 111HI 3 Vorstrahlen, im nnteren 8 nad 4 Vorstrahlen zu zilhlen. Die innerrl). litngeren Strahleu
glirclrr Jicgen wagrecht unci parallel zu einander, die iinsscren \l'eichcn cin wcni0• stmhlcnfonnig aus
ťina11clťr.

V 011 tlcr Beschuppung kónnte ich an krinem Exemplarc auch nur cine Spur walnnrhmrn. 
Wcnn sich O. N o  w a k's bei der Besprechung von Prolebias Egeranus mitgcthciltP Bemcrkun", wie 

ťS wohl nach seincm Vorkommcn den Anschein hat, auf tliescn Fisch bezieht, so mtissťn ihm ungcwohnlich 
schlecht crhaltene Stiick' vor Augen gewesen sein, wenn cr ihn nicht sofort als eine Art von Lcbias uach 
rlcr clamaligen Bezeichnungsweise erken11en konnte. 

Vrrglichen mit der vorlter bcschriebcne11 Art fallen sofort au ser den abweichcndcn Grii scm·rrhillt
nisscn die vrrschieclc11e Zahl der Rippen - dort 1� hier 10 -, die kiirzere Afterflosse mul clíc Yťrschic
drne Zaltl drr Strahlen in der Rúckenflosse auf. 

E · ist wahrschein1ich, class He c k c 1 zu seincr Bestimmung nur Exemplare diescr lrt vorlagen. Mit 
Lcbias Meyeri Ag. stimmt clie Zahl der Wirbel unci Rippen und clíc hr itere Aft rf!osse. AHcin unscr Fisch 
hlcibt in seinen Mas en becleutend hiuter jeuem zuriick, - nach der Abbildung um rnindestens 0·014 -
urnl dic Ri.icken- und .Afterf!osse sind bci ihrn hetráchtlich weiter nach vorn ge]eo-en, al clies bci L. Meycri 
1lcr Fall i t. 

Durch scine geringe Kurpergriissc komrnt clcr Fisch den bcidcn von T. O. W i n k l e r  aus den Oc
ninger Schicfern hekannt gemachten Arten P. furcatus und P. minimus nahe. ber auclt hier liegt cin 
hcmrrkenswcrter Untcrschied, ganz abgesehen von den abweichenclcn Za,J.1Jen in clen Flossenstrahlen, in der 
Stellung der Rocken- nud A fterf!osse; bci der ('r.,,tgťnannten auch in der tiefen Bifurcation ilner Schwanz
flossc. 

Die yorliegenden tiicke :;tammen silmmtlich aus dem Cyprisschiefer von Krottensec bei Kouigsberg 
a. E. Nach allerdings recht schlecht erhaltene11 Resten di'lrfte diese Art auoo in clen gleichen Gesteinen.
des Falkenauer Beckcns (Kiinigswehr I) vorkomrnen.

Fo]o·ende Ma.sse konnten fcst0·estellt wen.len: 
a 

Uin"e des Korpers . . . . . . . . . . O·O.i7 
Hiihe des Korpers vor der Riickentlossc . . 0·004 
Ifohc des Korpers vor der Schwanzflosse . 0·003 
Verhiiltnis der Korperhohc zur Korperli.lnge . 1: 6·85 
Liingc cles Kopfes . . . . . . . . . . . . 0·006 
Verhaltnis der Kopfliinge zm Korperlange . . 1: 4·5 
Liinge rler Wirbelsaule . . . . . . . . . o·o 16 
.Abstand des Vorclcrrandes der Riickenflosse vorn Zwischenkicfer . 0·011 
Abstaml des Vorclerrn.ndes der Riickenf!osse v. d. Schwanzwurzel . 0·009 
Abstaml des Hinterrandes der Afterflosse YOn der Schwanzwurzel . o·0055 
Breite der Brustflosse mu U rsprung 
Lange der Brustflosse 
Breite der Afterf!osse 
Lange der Afterflosse 
Breite der Riickenflo ·se 
Lti,nge der Rúckeuflosse 
Breite der Schwanzflosse am Ursprung 
Grosste Breite der Schwanzflo se 
Ltinge des a unteren, b oberen Lappens 

. 0·0012 

. 0·0035 

. 0·004 

. 0·004 

. 0·002 

. 0·004 

. 0·003 

. 0'0045 

. 0·006 

b 
O·OI8 
0·002 
0·0015 
1 : 7 
O·OO! 
1: 4·5 
0·0105 
o·oos
0·007

ca. 0·004 

0·0025, 

0·0015 

0·002 
0·0035-
0·004-
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ACANTHOPSIDAE. 

Ne111ncl,il11• Ctnier. 

N emachilus tener Laube. 

Tafel II, Fig. 2, 3. 

Der kleine Fisch fallt durch seine schlanke, gestreckte Gestalt auf. Der Kopf ist von obeu nach 

u11ten zusammengedriickt, in Folge cle sen er wohl grosser erscheint, als er in Wirklichkeit war. Die 
Wirbelsaule liegt bogenformig, eiuseitig gekriimmt, man úihlt in ihr einen starken Halswirbel uncl 37 weitere 
Wirbel, von denen 18 auf den Rumpf, 19 auf den Schwanztheil entfallen. Die Wirhelkorper siml fast 

zweimal so lang als breit (0·0025 : O·OO 15 ), in der Mitte s tar k eingezogen, sie lassen keine UnterschietlP 
in der Grosse und Gestalt wahrnehmen, his auf die ]etzten vier, deren ausserster das Hypural trágt. Die 

vonleren Neuralbogen sind ziemlich lang, nach hinten gekriimmt, ·in der Mitte des Kiirpers unter urr 
Riickentlosse werclen sie kiirzer. Die fonf letzten vor dem Schwanzwirbel sincl lauger uncl gleich. Rippen

paare sincl 18 vorhanclen, die Rippen ind kurz uml diinn. Die Hamalbogen verhalten sich wie clie gegen
ii herliegendeu Neuralbogen. 

Der Kopf ist dreiseitig zugespitzt, circa 4mal in der Leibeslilnge enthalten. lm vorderen Theil las en 
siclt clie einzelnen Knochen nicht unterscheiclen. In clem hinteren 

kaun man in der Mitte die symmetrisch gegen einancler gekehrten 

Schlunclkiefern ( k) mit den in einfacber Reihe stehenden Zahnen 

wahruebmen, auswarts von iooeu liegt das Operculum (Op) mit 

hogig clreiseitigem Umriss, <lahinter cla Suboperculum (Sp ). lm 
Nacken vor dem arossen Halswirbel (W) fallt ein nmdlicher KOrper 

(K) auf, unter welcbem beiderseits kurze breite Querfortsátze (F)

vorstehen. Das mochte ich fiir ein Analogon der Knochenkapseln 
halten, welche bei der lebenden Cobitis au dieser Stelle vorkommen. 
Ob deren zwei, wie bei der lebenclen, oder nur eine vorhanden war, 
kann ich nicht herausfinden. Der Kopf liegt so, dass er (lem Be
scbaucr die Unterseite zukehrt, daber die Knochenkapsel zuoberst, 

dahinter die hreiteu Querfortsátze auf dem Operculum, de ·gleichen 

��f .,,� 
Sp 

Fig. 5. 

Nemachilus tener Lhe 

zu TaM II, Fig. 2. 

K Knochenkapsel, W Wirl>elkorper, 

l!' Wirbelquerfortsatz, SK Schlundkiefer, 

Op Operculum, Sp Suboperculum. 

davor die Scblundkiefer ·icbtbar werden. Weiteres ist von den Schadel- urnl Visceralknochen nicbt zu 

11nterscheiden. 

Die Bru ttlossen sind verhilltnismas ig lang. Die linke ist schon ausgebreitet, sie lasst einen drei
·eitirreu Umriss erkennen. leh zitble 18 Strablen 5 l 12. Die áu eren 12 Strahlen sind kraftig, die in

uersten 4-5 auffallig kurz uud cliinn. Die Bauchtlossen sind abulich gestaltet, aber schmiiler, ich hahe

in der linken 12 Strahlen gezahlt, von clenen die mittleren sehr lang sind. Die Beckenknochen scbeinen

vorn spatelformig erweitert zu sein.

Die Aftertlos e liegt au clen Korper gedriickt. Es Jasseu sicb 5 Tráger wahrnehmen, davon die vor
der ten dic hlngsteu sind. Die Flosseustrahlen kounen nicbt gezahlt werdeu, die unterscheidbareu 3 oder 

4 sind laug. Die Ruckenflosse liegt den Bauchfiossen gegeniiber, sie ist ebeufalls dem KOrper eng ange

schrniegt, daber ihre Strahlen, clie gleichfalls lang waren, nicht zahlbar sind. Sie cheint schmal zu sri11. 
Ein sehr langer Flossentritger ist deutlicb, eiuige weitere sind kaum zu unterscheideu. Einige vorher
gehende, clie unter einem spitzen Winkel mit den vordereu Neuralbogen zusammenstossen, so dass es aus

sieht als wiiren deren Fortsátze gegabelt, incl Vorfiossentrager. Die Schwanzfiosse ist nicht erhalten. 

An einem z,,·eiten Exemplare (Tafel II, Fig. 3) in der Sammlung des geolog. Institutes, clas aber im 
Ganzen schlecbter erhalten ist, als clas abgebildete, ist die Schwanzflosse sehr schon vorhanden. Sie ist 

ziemlich lang, wenig ausgeschnitten und zablt oben 11, unten 12 Strablen und je 4 oder 5 Vorstrahlen, 

5 



die Formel ist I I I O -11 I 1. E:, lasscn sid1 auch (.lie Abdriickc kleincr, ganzrandiger, run1l<'r Schuppťn 

bemerken. 
Was das Verhaltnis zu den lebenden Cobitisartcn anbelangt, s.o ist ,vohl der kurze Kopf úerselben sehr 

merklich von <lem langen der fossilen Art verschieden. Dagrgen ist, wenn ich das am Kopfe der Jetzteren 
\Vahrgenon1 mene richtig deute, eine unzweifelhafte nahe Ver"·andtschaft mit den lebenden Acanthopsideu 
vorlrn uden. 

Unter den fo:3silen haben ,vir n,nnentlich die in der Susswasser-Molasse von Oeni11ge11 vorkommendeu 
Arten in Betracht zu ziehen. Von L. A ga s s iz und T. O. W i n k l e r  ursprlinglich zu Cohitis gcstcllt, 
werden sic ncucrcr Zeit nach S a u v a g c's Vorgang zu Nemachilus ein°·crciht, obwohl <las for die Tren
m1ng dieser Uattung Ausschlag gebende Merkmal, der Mangel eines aufricbtbarcn Orbitalstachcl ·, an den 
fo::;::;ileu sch wcr, an un crmn Stu cle gar nicht wahrnehmbar ist. leh ťolgc lediglich der l'iich ťrgcbťnde11 
Aťhnlichkeit der Gestalt, wenn ich unseren Fi ch bei dieser Gattung einreihe. 

Ncm,1chilus [Cobitis] centrochir Ag. 1) sp. ist kleiner und hat jedenfalls einen klirzeren Kopf, er hat
uur 30 Wirbcl. Ncmachilu [Cobitis] cepbalotes2) Ag. sp. hat wie un er Fi ch einen starlc verlangertcn 
Kopf. Bauch- und Brustflossen haben jedoch weni 0·er Strahlen, es sin<l 21 Rum pf- und nur 15 Schwanz
wirbel vorhanden. emachilus [Cobitis J Breda i Wink. 3) sp. hat einen kurzeren Kopf und hat die Riicken
tlos e vor den Bauchfiossen. Eine grosse Aehnlichkeit mit dem beschricbenen Fisch besitzt Ncmachilus 
[Cobitis] T yleri \\'ink.�), ltier stimmt die Grosse und der lang zuge pitzte Kopf, doch zti.hlt W i nk l e r  
nur 35 Wirbcl. Dic Bauchflosse hat nur 7 Strahlen, die Brustflo · e nur U, die Schwanzflossen stimmen 
iH ihrcr Gcstalt, abcr nicht in der Strahlenzahl uberein. 

Ei-i licgen drei Exemplare aus den Preschener Thonen vor. Au dem Tafel II, Fig. 2 abgebildetcn 
wurclc11 folgťude Masse festgestellt: 

Korpcrliinge ( dic Sch wanzflos ·e fchlt) . . o·onr 5
KorpcrhOhe vor der Ruckcnflossc ?
Holle des Schwanztheilcs hinter tler Aftcrflosse O·OOS 
Kopfllíngc . . . . . 0·025 
KopfhOhc . . . . . . . ? 
Liingc der Vi'it·belsiiuJc . 
Abstand des Hinterrandes der Brnstflosse vom Ursprung der Bauchflossc 
Abstand des Hinterrandes der Bauchflosse vom Anfang der Aftcrflossc 
AbstHnd des 1. Strahlcs der lliickenflosse vom Hintrnand des Kopfes . 
Breite der Brustflos e am Ur ·pnmg 
Hube des Hi.n°·stcn Strahlcs 
Breite der Bauchflosse . 
Hohe des liingsten Strahlcs 
Breite der Afterflosse 
Hohe des 3. langstcn Strahles . 
Breite der Schwanzflossc von Fig. :3 
Lllngc dersel beu . . . . . . . . 

1) L. AgRssiz, Poisssons fossiles. Hd. V. S. 11. Taf. óO, Fi�. 1-4.
') L. Agassiz a. a. O. S. 13. Taf. 50, Fig. 5-7.

O·OG8 
0·020 
0·020 
0·023 
(1'0035 
0·013 
0·003 
0·014 

? 
. ca. o·oos

o·oos

. .  0·015 

3) T. C. Winkler, Desciiptious d, s Poisson s fossiles d'O,rniugen. S. 9. Taf. I, Fig. 1, 2, 3.
') T. C. Winkler a. a. O. S. 13. Taf. I, Fig 4.



CYPRINOIDEI. 

Ti11c1• Roud elef. 

Tinca obtruncata Laube. 

Tafel II, Fig. 4. 

1900. Tinrn obtruncata, G. C. La u b e, Neuc Schildluoten unci Fischc a. d. bolun. Braunkohlen

format. Abh. d. deut:schen naturn.-med. Vereines „Lotos". II. Bd. 2. Heft, S. 49, Taf. III, Fig. I. 

Ein SC'hr vollsUtndig erhaltener Doppcl-Abdruck gc:stattet, nicht nur die Zuwei::;ung de · a. a. O. bť

:schriebcnen, ziemlich unvollstandig erhaltenen Fisches zu Tinca alf- richtip; zu C'rwci ·en, sondern auch die 

dort gegebeue Beschreibung mehrfach zu erweitern. 

Der vorliegemle Abdruck cnt ·pricht sclton in ::;einem Umti:;s der For111 der Gattuug Tinca. Dit• 

Wirbelsaule i ·t etwas wC'niger gerade als hei dem friiher beschriebcnen Exemplare, doch treffeu alle 

hiebei gemachteu Angaben bei dem vorlíegcndcn zu. Der Kopf hit his auf die Mund- unci Nasenknoclwn 
'rhalten. Die Stirn i t gewolbt, die Orbita ist klein mul diirťte dem von J. Heckel und R. K n e  r an

gegebPnen Verhaltnis zur Kopflange ( 1/0) gleichkommen. Diese letzterr wird etwa 3 1/2mal - al o auťl1

wie bei der lebenden T. vulgari:s Cuv. - in der Korperlauge enthalten sein. 

Das Wichtig te an dem SW.ck siud clie erhaltenen Flos ·en, welche an dem frúher bekaunt gemachtl'n 

ťa:;t gi"inzlich fehlten. Die Brustflos ·en sind auffallig lang urnl erreiclten uahczu den Ursprung der Banch

tlo ·sen. Die mit einem starkerrn Strahl bcginnencle Flo::;sc enthalt 15-16 Strahlen. Die Bauchfio:ssen 

sind gleichfall · :so lang, cla s -m.e bis nahe au clie Afterflosse reichen. Die Zahl ihrer Strahlen litsst sích 

uicht genau fe.'tstellen, doclt war ihre Form ·chmal, und es siud deren weniger vorhanden als in der 

Hru tflosse. Die Afterflosse lasst 7 starke Tráger und 9 Strahlen erkenuen, davon der erste und letzte 

die kiirzesten, der 3. unci 4. die lann-ten sind. Die Riickenflos ·e ·tcht mit ihrem Anfang etwas hint<'r 

dem Ur ·prung <ler Bauchfl.os ·en. Sie i t verhaltnismii:ssig :schmal 1111cl :;cheint ctwas hoher al::; breit zu 

:sein. leh ziihle 11 kráftíge, nach hinten gebogene Strahlen. deren crstt-r und letzter die kurze ten, dťr 

3. und 4. die lángsten sincl, clazu finde ich 1 O breitgesáumte Trilger. E„ Ja:;sen sich auch einige Vor

tlossentriiger unterncheiden. Von der Schwanzflosse i t uur der untere Theil vorhauden, sic hat im oberen

Lappen 11 Strahlen und 5-6 Vorstrahlen, im untereu 12 Strahlen uncl 5-7 Vorstrahlen: An ihnen er
kennt man, wie dies auch au den iibrigen Flossen ZLL sehen i ·t, die fiir Tinca eigenthiimliche feine Glie

derung der Flossenstrahlcn in regelma�sige quadratische Korper. A uch die Bedeckung mit sehr kleinen

runden Schiippchen ist gut zu erkennen.

Das Teplitzer Mu eum ist unlangst in den Besitz eines vortref
f
lich erhaltenen Exemplares diescs 

Fisches gekommen, das in allen Stiicken die vorstebeod mitgetheilten Einzelnheiten bestatiget. Bei einer 

KorperHlnge von 0· 169 betrilgt die Kopflilnge O ·0-18, daher ihr Verhiiltnis zu jencr 1 : 3 ·5. 

Folgende Masse lie sen sich feststellen: 

Korperlange mit Ausschluss der Sclt wanzflosse 

Lange de Kopfes . . . . . . . 

lfohe des Kopfes . . . . . . . 

Korperhohe vor der lWckeufiosse . 

KOrperhohe vor der Schwanzflo:s ·e 

Lange der Wirbelsaule . . . . . 

Abstand des Ursprnngs der Brustflornc vom Vorclcrrandr der Bauchfio Sť 

Abstancl der Bauchflosse von der Afterfiosse . . . . . . . . . . . . 

Abstanrl des 1. Strahles der Ri.ickenflos <' vom Hinterrandť drs Kopfťs 

Breite dPr Brustflos ·r f\11 der Rasis zusammengdaltet . . . . . . . . 

ca. 0·156 

ca. O 044 

o·045

0·051

0·031

o·095

0·037

0·029

0·034

O 004

5* 
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Ifo des liLn°·sten Strahles 
Breite der Bauchfiosse . . 
Hiihe des lilngsten Strahles 
Breite der Afterflosse 
lfohe des hing ten Strahles 
Breite der Riickenflo ·se . 
Hohe de liingsten Strahles 
Breite íler Schwanzflosse am Uraprung 

ti• ' \ ' 

. ca. 0·029 

. ca. o·oo5

. ca. O 030 

• Clt. 

0·013 
0·023 
0·022 

LLnge des oberen und untťfen Schwanzfiossenlappens 
dem plastischen Thon von Preschen. 

(Teplitzer Exemplar) . 

0·030 
0·025 
0·038 

Tinca macropterygia Laube. 

Tafel Y, Fig. 6. Tafel YIII, Fig. 4. 

Von diescm Fil:lche liegen lcider nur Brnchstiicke vor, die aber <loch so beschaffen siml, da ·s sie 
zur Be ·timmung ansreichen. Das vollstiindigstc Stiick besteht ans Rumpf- und Schwanztheil, von en;terem 
fchlt a ber nnp;efabr clas vonlere Drittel. Die Wirbelsaule ist in ihrem Verlaufe stark gesch wungen, unter 
íler Riickenflosse convex auf warts gekriirnmt, im Schwanztheil ist sie gerade. Es konnen 30 Wirbel gc
ziihlt werden, rcchnet man nach den vorhandeuen Rippenpaaren noch 6 dazu, wiirden i111 Ganzen 36 vor
handen sein, clavon 17 oder 18 auf den Scbwanztheil entfallen. Die Wirbel sind durcbwegs kritftig, ziem
lich gleich hoch uud breit (0·003 : 0·003), die oberen und unteren Bogen sind ebenfalls verMJtnismilssig 
stark. Dm;selbc gilt von den Rippen, deren man 15 Paare ziihlt, von denen nur dic letzten 3 lang Ul1(] 

diínn sind. 
Von der Brnstflosse ist an unserem Exemplare nnr die Spitze vorbanden. Dagegen ist die Bauchfl.osse, 

weun auch nicht in ihrer ganzen Lilnge, so cloch in ihrer charakteristisch�ll Ausbild ung erhalteu. Sie 
setzt an ein paar liif

f

elformige Beckenlrnochen an, hat 9 Strnhlen, davon der ilusserste ebr stark i t nncl 
sich in brcite Glieder auflost. Nach riickwiLrts gelegt erreicben die Enclen der Bauchf:l.ossc des ab{)'ebi.1-
rleten Exemplar s den Anfang der Afterflosse nicht, anf cinem zweiten Stiick jedoch erstrcckcn sich diesť 
bis in die Mitte der letztercu. 

Die Afterflosse ist ziemlich weit nach hinten geriickt, trapezformig, mit etwa 15 Strahlen, welche 
proximal zu je 4, dann weiter zu je 2 oder 3 zusammenstehen. Die Riickenfl.osse ist hober als breit 
und hat 15 oder 16 Strahlen, davon die hintersten die schwachsten und kiirzesten sind. Die Schwanzflossc 
ist lang, tief ausgeschnitten und breit. Es ist nur der untere Lappen bis an das zugerundete Ende erhalten. 
Man zahlt in ihm 16 Strahlen mit der Formel 2 I 13 und etwa 7-8 Vorstrahlen. Der Abstand der 
Schwanzspitzen cliírfte 0·040, die Tiefe des Ausschnittes 0·005 betragen haben. Kleine ovale, fein Hings
gestreifte, ebenso randlich gekerbte Schuppen sind mit einer starken Lupe bei gii.nstiger Beleuchtung zu 
bemerken. 

Ein recht schlecht erhaltenes Bruchstiick, Kopf und Vorderrumpf, besitzt Herr Dr. Paul Me n z e l  in 
seiner Sammlung. Es Hisst sich weiter nicbt benii.tzen. lm bohm. Landes-Museum ist vom gleichen Fund
orte der Abdruck von Scblundkiefern vorl1anden (Tafel VIII, Fig. 4.), deren Bezahnung mít der Abbildung, 
welche He c k e l  und K n e  r von der bei Tinca vorbandenen geben, insoferne iibereinstimmt, als man im 
Positivabdruck 5 krumme, keulen- oder Ioffdformige, starke Zithne unterscheiden kann. -Es lasst sich 
annebmen, dass sie zu unserei: Art gehoren. 

Unter den fossilen Arten von Tinca i„t namentlich T. furcata Ag. aus tler Oeninger Siiss\\'asser
molasse zu nennen, welche grosse Aehnlichkeit mít der bohmischen bat. Nach dem vorliegenden Exemplar 
i.st jedoch die letztere bedeutend kleiner und zugleich betracbtlich schlanker. Mit T. microlepidoptera Ag. 
aus dem Siisswasserkalk von Steinheim hat unser Fisch den starken breitgegliederten Aussen trahl in der 
Bauchflosse gcmein, stimmt aucb mít dieser in der Grosse ii.berein, hat aber entschieden schmalere Flossen 
und weniger Strahlen darin. Der Anfang der Riickenflosse liegt bei T. micropygoptera etwas vor dem Ur
sprung der Baucl1flossr, wahrend beide Flossen bei T. mitcropterygia auf einer Linie beginnen. Tinca 
obtruncata Lbe i.st bedeutend hober tmu gedrungener und durch die Forro der Afterflosse verscbieden. 
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Die untersuchten Stiicke starnmen theils aus dem sog. Brandschiefer von Kundratitz, tbeils aus dem 

Diatomcenschiefer von Skalitz. 

Tinca lignitica Laube. 

Tafel V, Firr. 5. 

Dieser kleine Fisch fa.lit durch die ungewohnlich grosse Schwanzfl.osse auf, welcbe den 5. Theil der 
ganzen Korperli.i.nge ausmacht. Die Gestalt des Korpers ist gedrungen, kurz. Seine Hohe ist 3·3mal in 
der Korperl' e enthalten. Die Wirbelsaule verlauft vorn schwach gescbwungen, hinten gerade. Man za.hlt 

in ibr 15-16 Rum pf-, 18 Schwanz-, im Ganzen 33-34 gleich hoch wie breite Wirbel. Die oberen und 
unteren Bogen sind kurz und kraftig, desgleichen die Rippen, von denen sich 14 Paare unterscbeiden lassen. 

Der Kopf ist nur undeutlícb iiberliefert. Der Umriss htsst sich nicht feststellen, man vermag die 
Mundspalte mit gestreckten Kiefern, ein der Hohe nach schmales Operculum und die Lage der Orbita zu 
unterscheiden, deren Mittelpunkt vom vorderen Mundrand 0·006, vom hinteren Operculumrand 0·006 ent
fernt ist. Die Lange des Kopfes ist ungefahr 4mal in der ganzen LeibesHtnge enthalten. 

In der Brustflosse kann man 12 Strahlen za.hlen, welche convex nach oben gekriimmt sind. Ihrc 

Lange litsst sich nicht feststellen. Die Bauchfl.ossen liegen zusammen und werden je 9 Strahlen haben. 

Ihre Spitzen beriihren den Anfang der Afterflosse. 
Die Afterfl.osse liegt der Bauchfiosse nither als der Sch wanzflosse, es lassen sich in ihr 12 Strahlen 

ztthlen, deren langste fast an die Schwanzflosse reichen. Die Riickenfl.osse liegt mit ihrem Anfang dem 
Ursprung der Baucbfl.ossen gegeniiber. Die Zahl ihrer Strahlen Htsst sich nicht genau errnitteln, es werden 

12-15 sein, sie sind hober als breit. Die Schwanzfl.osse ist gleichlappig, wenig ausgescbnitten, die Lappen
sind zugerundet. Die Zahl der Strahlen ist, da sie zerdriickt sind, nicht sicher zu finden. Schuppen sind
keine erhalten. •.

Was mich bestimmt hat, diesen kleinen Fisch, der sicb von gleich grossen, wie etwa Leuciscus pa
pyraceus Bm., L. brevicauda Trscbl., L. medius Rss., u. s. w. durchwegs durch seine grosse, breite

Scbwanzfl.osse unterscheidet, zu Tinca zu stellen, ist ausser der abgerundeten Forrn dieses Korpertheiles,

die Lange der Bauchflossen, die gedrungene kurze Gestalt und der kráftige Knochenbau; Eigenschaften,
welche bei den ubrigen fossilen Arten von Tinca, sowie bei der Jebenden hervortreten.

Das Exemplar, welches zur Untersuchung diente, liegt in einer diinnbláttrigen, scbiefrigen Brauu

kohle, als deren Funrlort Tiirmitz im Aussig-Teplitzer Braunkoblenbecken angegeben ist. Es ist dies

meines Wissens bisher der einzige Fischrest, welcher in der Kohle selbst gefunden worden ist, der deshalb
um ornehr Interesse beanspruchen kann.

Folgende Masse konnten festgestellt werden:
Lánge des Korpcrs 
Korperhohe vor der Riickenfl.osse 

Korperhohe vor der Schwanzfl.osse 
Lange des Kopfes 

Lange der Wirbelsáule 

Abstand des Ursprungs der Bauchfiosse von dem der Brustfl.osse 

Abstand des Hinterrandes der Baucbfiosse vom Anfang der Afterflosse 

Abstancl des Hintenandes der Afterflosse von der Schwanzwurzel . 
Abstand des Vorderraudes der Ruckenflosse vorn Hinterrande des Kopfes 
Breite der Brustfl.osse am Ursprung 

Breite der Baucbfl.osse 

Breite der Afterfiosse 

Breite der Ruckenfl.osse 

Hohe der Riickenfl.osse 
Breite der Schwanzflosse am Ursprung 

Grosste Breite der Schwanzflosse 
Litnge des oberen Lappens . 

0·056 
O·Ol 7 

0·012 

ca. O·Ol 7

0·031 
0·011 

0·0055 
O·(ll l 

0·012 

0·0015 

. ca. 0·0015 
0·004 

. ca. 0·007 

. ca. 0·011 
0·005 
0·015 
0·013 
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Goblo C11vier. 

Gobio major La.ullť. 

Tafel V, Fig. 7. 

Das Exemplar ist bis auf den stark und von unten schief nach oben verdriickten Kopf gut erhalten. 

Die Geetalt ist Janggestreckt, spindelformig. In der Wirbelsaule, deren vordercr Thcil nicht ganz deut
lich ist ·und die geradlinig verlauft, zahle ich 39 Wirb.el, wovon 22 auf den Rumpf-, I 7 auf den Schwanz

theil entfallen. Die Wirbel sind kraftig, so lang wie breit (0·002 : 0·002), in der Mitte stark eingezogen. 
16 kraftige Rippen sind zu zahlen, es werden deren aber wohl 22 vorhanden gewesen sein. Die Neural

bogen scheineu nahezu durchwegs gleich l3ng zu sein, sie sind im unteren Theile kraftig cntwickelt, die 
letzten sind H.l.nger und diinner. Von den Hamalbogen sind die ersten 4 auffallend stark und lang; die 

folgenden werden kiirzer und schwacher, die letzten 3 sind wieder Hinger. Ueber die Neural- und Httmal

bogen des Schwanztheiles liegen feine GrH.ten fast wagrecht in etwa O·OOl Abstanden - man zahlt unten 
8, oben 5 - uber einander gereiht. 

Der Kopf ist in Folge seiner Verdriickung unformlich breit und hoch. Seine Lange wird 4·3mal 

in der Korperlange cnthalten sein. Die Schiidelknochen sind nicht zu unterscheiden. Die Mundspalte er
scheint in Folge der Verdriickung schief. Die Opercnlarplatten feblen, dafor ist eine Schlnndkiefer sicht

har, darin <lrei Scblundzahne deutlich, eine weitere Anzahl - etwa· 4-5 - undeutlich erhalten sinrl. 
Von erstern ist einer stumpf, die beiden anderen sind schlank, spitz, vorn etwas hakig gebogen. 

Die Brustflossen sind 

Formcl 2 I 12. Der erste 

Fig. 6. 

Gobio major Lhe 
zu Tafel V, Fig. 7. 

kurz, die rechte stnmpf, dreiseitig, rundlich ausgebreitet mít 14-15 Strahlen, 

liussere Strahl ist der stiirkste, der 3. und 4. der llingste, die innersten die 
kiirzcsten und diinnste11. Die Bauchflossen sind minder gut erhalten, 

die rechte lasst einen fingerformig dreispitzigen Beckentheil er
kennen; sie sind schmiiler als die Brustflossen und habcn 8-!l 
Strahlen. 

Die Afterflossc i t auf 7 sehr schr/lg nach vorn gerichtete 
Trager gestellt, deren vordere die Hamalbogenspitzen berúhren. 
Sie liLsst 9-1 O Strahlen erkennen, drr 2. oder 3. ist der liingste, 

die úbrigen werden nach hinten hin kiirzer. Der Auťang der 
Riickenflosse liegt vor dem Ursprung der Bauchflossen. Sie ist 

Dreispitziger Beckenknochen mit der 
Bauchflosse und Schlundkieferzahne, 

letztere darunter Ť vergrossert. 

nicht gut erhalten, man ziihlt in ihr etwa 9 Strahlen. Die Schw:1nz

flosse ist gleichlappig, ihr Eude fehlt, im unteren Lappen ztihle 
ich 12 Strahlcn und etwa 6 kurze Vorstrahlen. EbensoYiele durften 

im oberen auch vorhanden gewesen scin. 
Auf dem Leibe haben sich namentlich bei geniigender Vergrosserung (20) gut erkennbare Abformun

gen der Beschuppung erhalten. Die einzelnen Schuppen sind rundlich, mít 6 scharfen Liingsfurchen, zwischen 
welchen der Hinterrand bogig eingekerbt ist. 

Fiir die Zugehorigkeit dieses Fischrestes zu Gobio spricht die Fonn der deutlich erhaltenen Schlund
zahne, welche Fangziihne uach H e c  k e  1':S 1) Bezeichuung (Dentes raptatorii) sind. Desgleichen die kerb

streifigen Rundschuppen, die bei der lebenden Gobio Yulgaris ebenso vorkommen; auch die Gestalt des 

Korpers und der Flossen stimmen mit den bei lebenden Vertretern vorhandencn ubereiii. 

Die Grosse und die kraftige Gestalt liisst unseren Fisch von der fossilen Gobio analis Ag. 2) aus 
der Susswassermolasse von Oeningen iiberdies durch die grosseren Brustflossen und die grossere Anzahl der 
Rippen unterscbeiden. An einem Exemplar in der Sammlung des geolog. Institutes erkennt man die drei. 
fingerigen Beckenknochen. Die bčihmi che fo sile Art, Gobio vicinus Lbe., hat mit ibr den krilftigen 

1) J He ckel und R. Kner, Die Siisswasserfische der osterreichischen Monarchie. S. !lO ff.
2) L. Ag a s siz, Poiss. foss. V. B d. S. 15. Taf. 54, Fig. 1-3.
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Knochenbau gemein. Ein aulfallender Unterschied aber liegt in der Verscbiedenheit der Wirbe1korper, 

w<>lche bei G. vicinus Jiinger als breit, bei G. major gleich lang wie breit sind. 

Das beschriebene Exemplar stammt aus dem Diatomaceenschiefe.r von Skalitz bei Leitmeritz. 

Folgende Masse konnten festgestellt werclen : 

Korperlange 

Korperhohe vor der Riickenflosse . 

VerMltnis der Hohe zur Lánge 

Korperhobe vor der Schwanzflosse 

Kopflange . 

Lange der Wirbelsliulc 

Abstand des Hinterrandes der Brustflosse voru Ursprung der Bauchflosse 

Abstand des Hinterrandes der Bauchflosse vom Vorderrande der Afterflosse 

Abstand des Vorclerrandes der Riickenflosse vom Hinterrande des Kopfes 

Breite der zusammengefalteten Brustflosse . 
Robe des langsten Strahles der vorderen Brustflosse 

Breite der zusammengefalteten Bauchflosse 

Hohe des langsten Strahles der Bauchflossc 

Breite der Afterflosse . 

Hohe des langsten Strahles der Afterflossc 

Breite der Ruckenflosse 

Breite der Schwanzflosse an der Basis 

Gobio vícinus Laube. 

•. Tnfel II, Fig. 5 . 

0·116 
0·023 

l : 5 

0·011 

ca. 0·027. 

0·073 

0·030 

O·OU) 

0·022 

0·005 
0·014-

0.003 

? 

0·001 

0·012 

0·011 

0·009 

Das vorliegende Exemplar ist in seinem vorderen Theil von oben nach unten zusammengedriickt, 

hir�ter der l\Iitk ist der Korper gedreht, so dass der Schwanz dann flach liegt. Die Gestalt desselben Í$t 

langgestreckt, spindelformig. In der Wirbelsaule lassen sich etwa 35-36 Wirbel unterscheiden, davon 
etwa 20 auf den Rumpf, 15- 16 auf den Schwanz kommen werden. Der letzte Wirbelkorper tragt ein 

breites Hypural. Die Wirbel sind kraftig, langer als breit (0·0025 : 0·020), in der Mitte massig eingP
zogen. Die Neuralbogen sind nicht zu sehcn, von den Hamalboge11 nur die vor der Schwanzwurzel. Es 
Jassen sich 18 Rippenpaare unter cbeiden - die bintersten sind undeutlich - die Rippen sincl auffallig 

kraftig, namentlich die ersten, breit. Der Umriss des Kopfes ist stumpf, dreiseitig, seine Litnge betragt 

O 025. Sie íst 4·5mal in der Korperlange enthalten. Die Scbádelknocben konnen nicht unterschiedeu wer

clen, uur das linke Operculum ist deutlicb, trapezformig, mit einer unteren stumpfen Spitze nach hinten 
erl1alten. 

Die Brustflossen sind verloren gegangen. Die Baucbflossen liegen vor der Mitte des Kiirpers, sie sind 

<lreiseitig, der langste Strahl uacb aussen, der kiirzeste nach innen gereibt, ich kann deren etwa 9 unter
scheiden. In der Mitte zwischen ihnen, also bei seitlicher Lage ibnen gegenuber, licgt die IWckenflosse, 
die aher nur angedeutet ist. Die Afterflosse i t auch nicht erhalten. Die Scbwanzflosse ist lnug, wenig 

ausgeschnitten, gleichlappig, 11 Strablen und ungefahr 8 schwacbere Vorstrahlen zilhle ich im unteren, 
elJenfalls 11 Strahleu und etwa 6 Vorstrahlen im oberen Lappen. 

Von der Beschuppung hat sich nichts erhalten. Eine vollkommen verlassliche Bestimmung rliescs 

Fi:;ches ist bei seinem Erhaltungszustand nicht weiter moglich. Fiir die Zuweisung zu Gohio sprechen 

seine Gest.alt, der Umriss des Kopfes, die Form des Operculums sowie die Lagc der Riickenflosse und die 
kcnutlichc Gestalt der Bauch- und Schwanzflossen, die einen Vergleich mit dem lebr1Hle11 Gobio vulgaris 

Cuv. 1) gestatten, der zu Gunsten meiner Auffassung ausfallt. Ueberclies spricht hiefiir auch die Aehnlich

keit mit Gobio major, und dic an dieser Art bemerkbaren Eigenscbaften der Gattung. 

1) J. Heckel und R. Kne r, Oie Sússwassedische der <lsterreichiscben Monarchie. S. 90 ff.
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Fossil ist mir aus er dem vorher beschriebenen Gobio major nur Gobio annalis Ag.�) aus tler 
Siisswassermolasse von Oeniogen bekannt. Mit dieser hat unser Fisch den kril.ftigeu Knochenbau, die 
Lage der Bauch- und Riickenflosse und die grosse Schwanzflosse gemein. Der Kopf scheint grosser, auch 
die Zahl der Wirbel scheint verschieden zu sein. 

Das beschriebene Exemplar stammt aus den aquitanischen Thonen von Preschen. 

An diesem wurden folgende Masse gefunden: 
J{orperfange . . . 
Hohc des Schwanztheilcs 
KopfHtnge . 
fonge der Wirbelsanle 
Abstaud der Bauchflosse vom Hinterrandc des Opcrculums 
Breite der liuken Bauchflosse 
Hohe des lángsten Strahles . 
Breite der Schwanzflosse am Ursprung 
Liingc des 3. Strahles im oberen Lappen 

Alb11rn11s Rondelet.

Alburnus Steindachneri Laube. 

0·107 
0·0085 
0·025 

ra. o·062 
o·o24
0·0025
0·011
0·010
0·021

1900. G. C. L a  u b e, Neue Schildluoten mul Fische a. d. bohm. Braunkohlenformation, Abhandl. 
d. deutschen naturw.-med. Vereines „Lotos", II. Bd., 2. Heft, S. 51, Tfl. III, Fig. 3.

Der Fisch, von dem mehrere Exemplare seither bekannt wurden, stammt aus den oberoligocaenen 
plast.isclten Thonen von Preschen. 

Aspi11• Ai1uu1iz. 

Aspius spec. 

1900. G. C. Lan b c, Neue Schildkroten und Fische etc. Ah handl. d. cleutschen naturw.-mcd. Vereines 
,,Lotos", Bd. II, 2. Heft, S. 53. 

Nur in cinigen Schlundkieferstiicken ans den oberoligocacnen Thonen von Preschcn bebnnt. 

Leuciscus papyraceus Brona. 

1828. Lettciscus papyr'aceus. H. Br o n  n, Zeitschrift. fiir Mineralogie, 1. Bd. S. 3 O. 
Tafel 3. 

1843-45. Leuciscus papyraceus Bm. L. Ag a s s i z, Rech. s. les Poissons fossiles, V. Bd. S. 3 l. 
Tafel 56, Fig. 5. 

1844. Lcnciscus papyraceus Bm. A. E. Re u s s, Gcog. Skizzen a. Bohmen, II. Bd. S. 262. 
1848. Leuci cus papyraceus Brn. C. G. Gie b e l, Fauna der Vorwelt, I. Bd. 3. Abth. S. 110. 

') L Agas s iz, Poiss. foss. V. Bd. S. 15. Taf. 54, Fig. 1-3. 
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Das s. Z. vo11 L. A g  a s s i z be11iitzte Originalexemplar ist im bohm. Landes-Museum vorhanden und 
konnte sowohl mit den a. a. O. gegebenen sowie mit der von T r o s cbe l gebrachte11 Abbildung dieses 
Fisches aus der Braunkohle des Siebengebirges, ebenso mit von da stammenclen Stiicken in der Sammlung 
des geolog. Instituts der deutschen Universitat verglichen werden. Darnach kanu auch nicht der mi11de te 
Zweifel dariiber bestehen, dass der bohmische Fisch mit dem rheinlandischen vollstandig identisch ist. 

Das erwahnte Exemplar im bohm. Landes-Museum stammt aus dem Opalschiefer von Luschitz. Das 
kg!. rnin.-geol. Museum in Dresden besitzt einen gut erhaltenen Abdruck dieser Art aus dem bitum. 
Diatomaceenschiefer von Seit11ennersdorf (W arnsdorf). 

Leuciscus brevis Agassiz. 

1843-45. Leuciscus brevis, L. Ag a s s iz, Rech. s. I. Poíssons ťossiles, V. Bc!. S. 55, Taf. 51 c, Fig. 4. 
Das Oríginalexemplar dieses Físches - es ist nur der Rumpf und Schwanz erhalten - hatte 

Ag a s s i z  ohne Fundortsangabe aus dem Mhm. Lantles-Museum erhalten. Es ist noch vorhanden und 
stammt, nach der Beschaffenheit des Gesteines zu urtheilen, aus dem Siisswasserkalk vou Waltsch. 

Leuciscus acrogaster Reuss. 

1844. Leuciscu acrogaster, A. E. R e  u s s, Geognost. Skizzen aus Bohmeu, II. Ild. S. 263. 
1851. Leuciscus acrogaster, Herm. v. Me ye r, Beschreíbuug ťoss. Decapoden etc. Palaeontographíca. 

II. Bd., S. 55, Tafel XII, Fig. 9.
Von diesem kleinen Fisch, des8en dickbauchige Gestalt ihu von allen anderen so auffallig unter

scheidet, ist nur jen es Exemplar bekannt geworden, welches R e  u s s beschreíbt und Herm. v. M eye r 
a. a. O. abbildet. R e  u s s halt die Moglichkeit nicht ausgeschlossen, dass die Form des Fisches durch die
erlíttene Zusammendriickung mít verursacht sein konnte.

Da ich dieser Ansicht náéh anderwarts gemachten Erfahrungen beipflichteu darf, lag mír daran, das 
Originalexemplar zur Ansicht zu erhalten, das sich in der ehemaligeu fiirstl. Lobkowitz'schen Sammluug in 
Biliu befand und mit dieser in den Besitz des Budapester Natíonalmuseums iibergegangen i t. Leider 
waren meine Schritte unter den S. 16 angefiihrten Umstanden erfolglos. 

Das Exemplar stammt. aus dem Opalschiefer von Luschitz. 

Leuciscus medius Reuss. 

1844. Leuciscu medius, A. E. R e  u s s, Geolog. Skizzen a. Bohmen, II. Bd. S. 262. 
1851. Leuciscus rnedius Reuss, Herm. v. Meye r, Beschreib. d. ťoss. Decapoden etc. Palaeontogra

phica. II. Bd. S. 54, Tafel XI, Fig. 45. 
Díeser Fisch kommt dem Leuciscus papyraceus Bronu sehr nahe, ist aber, wie dies bereits von Re u s 

in der sehr genauen Beschreibung hervorgehoben wird, schlanker als jener. Von den Arten aus der 
Siebengebirgs-Braunkohle scheint ihm L. brevicauda Trschl. 1) am nachsten zu kommen, doch liegt der An
faug der Riickenflosse bei L. medius vor, nicht hinter der Mitte der Leibeslllnge, auch nimmt díe Bauch
flosse nicht vor jener, sonclern íhr gerade gegeniiber ihren Ursprung. 

Der kleine Fisch stammt aus · dem Opalschiefer von Luschitz. 

Leuciscus Colei Hťnn. v. Meyer. 

1848. Leucíscus Colei, Henn. v. Meyer, Die fossilen Fische etc. N. Jahrb. 1848, S. 426. 
1851. Leuciscus Colei, Herm. v. Meye r, Beschreib. d. foss. Decapoden etc. Palaeontographica. 

II. Bd. SS. 49, 53, Tafel XII, Fig. 2, 3.

1) F. A. T ro s che I, Fossile Fische aus der Brauokolile des Siebengebirges. S. 20. Taf. II, Fig. 3.

6 

/ 



42 

Dic Untcrschcidung dicses wohl kleinsten btihmische11 Lcuciscus von L. papyraceus Br. un(l L. ml'

<lins Rss.; mit welchen er zusammen vorlrnmmt, hat H. v. M ť y e r a. a. O. ausftihrlich begrilndet. Von 

den rheinischen Arten ware L. puellaris Trschl. 1) in Vergleich zu ziehen. Das geolog. Institut besitzt

ťine Platte, auť wclcher mehr als hundert Individuen diese� kleinen Fisches zu sehen sin<l, an denen wiť 
au L. Colei clie grossen Pupillen auffallen. Der rheinlándische Fisch hat jedoch einen langeren Kopf und 

ist <labci schlanker als der btihmische. 
Herm. v. M e y c r filhrt die Art., welcbe die haufigste im Opalschiefer von Luscbitz ist, auch aus dem 

ifosswasserkalk von Waltsch an. Da ich die Exemplare, welche ihm von letzterem Fundorte vorlagen, 

nicht kennen gelernt habe, cntbalte ich mich eines Urtheiles, ob das Vorkommen aus einer Ablagerung 

mittelmiocaenen Alters mít jenem aus oberoligocaeneu Bildungen wirklich identiscb ist, mi>chte aber die 

Richtigkeit doch in Zweiťel zieheu, zumal Herm. v. M e y e r  aus dem Susswasserkalke nur 2 Exemplare 

sah, <lie allem Anscheine nach nicht in allen Theilen, welche ausschlaggebend sinu, ganz gut erhalten waren. 

Leuciscus vexillifer Laube. 

1900. Leuciscus vcxillifer. G. C. L a  u b e, Neue Schildkrtitcn und Fische, Abhandl. des d. naturw.
med. Vereines "Lotos", II. Bcl., 2. Hcťt, S. 54, Tafel III, Fig. 3. 

Aus dem plastischen Thon von Preschen. 

Leuciscus cfr. Ha.rtmanni Agas iz. 

Taťel VI, Fig. 1. 

1843-48. L. A g  a s s i z, Poissons fossiles. Bd. V., S. 33, Tfl. 51 c Fig. 1. 

Der grtisste Fisch, welcher mir aus der btihmischen Braunkohlenťormation, ausser dem fraglichen 

ilurus bekannt geworden ist, ist in Kopf unci Rumpf in einer Sphaerosideritgeode vorhandcn. Der Kopf 
ist durch den Fossiliationsprocess stark undeutlicb geworden. Der Rumpf ist verdruckt. Am Kopfe, des�en 

Lánge ich o· I 50 ťand, welcher sohin auf eine Korperlange von O·G00-0·675 schliessen HLsst, kanu man 

ausser dem keilforrnigen Umriss clie auťwarts gekrummten, gescbweiften zabnlosen Unterkieťer unci die 

Abformung der Opercularpartie unterscheiden. Die Wirbelsaule ist zerdriickt, lasst aber eiuige starkť 

Wirbelktirper erkennen, die Neuralbogen sincl im Verbaltnis dazu schwach. Man kann 15 kraftige 

Rippenpaare zii.hlen. lm Abdruck der Brustflosse sind 7 sti.Lrkcre a.ussere, 6 schwachere innere, zusammeu 
13 Strahlen zu zahlen. In der Bauchfiosse wenlen 12-13 Strahlen vorhanden sein. Die Riickenfiosse 

ist nur mit einigen Tragern und abgebrochenen Strahlen erhalten, von denen sich nicht angeben lasst, 

ob sic vom Anfange oder aus der Mitte stammen. Diese liegen der Baucbfiosse gegentiber. 

Zwischen den Knochenabdriicken haben sich auch solche von clen Schuppen erhalten. Sie lassen 
deutlich die for Leuciscus typische Forro erkennen. Von verháltnismassig kleiner Gest.alt sinu sie rund, 

mit 5 -- l O radialen Kerbstreiťen auf der Hinterseite. 

Das geologische Institut unserer Universitat besitzt ein grosses, vollstandiges Exemplar von Leuciscus 

Ha.rtmanni Ag. aus dem Sússwasscrkalk von Steinheim, mit clem icb das vorliegende vcrgleichen konnte. 

Soweit dies nun mit Auge .und Zirkel mtiglich war, habe ich eine ganz auffallige Uebercinstimmung zwi

schen beiden geťunden, so dass eigentlich die vollige :Identitiit der verglicbenen Stúcke angenommen 

werden ktinnte. 
Wenn ich mích aber doch begniige, der Bestimmung ein cfr. beizusetzen, so geschieht dies in der 

Erwagung, dass an unserem Stiicke ein wesentlicher Theil, der Hinterleib unci Schwanz, ganz fehlt, auch 

d1c Zahl der Wirbel im Rumpťc nicht sichergestellt werden kann, so dass bei aller Uebereinstimmung 

der verglichenen doch gerade in wichtigen Theilen des Skeletes noch Verschiedenheiten vorhanden sein 

konnen. 

1) �·. A. Troschel a. a. O. S. 21. Taf. II, Fig. 4.



Es kaun uoch bemerkt wenlen, dass Steiuheim als dem mittleren Miocaen angehon•nd dem Alter nach 

mit (lem Lager, aus welchem uuser Fisch herrii.hrt, gleich seiu wird. Er stammt aus dem I-fangendletten 

<l<'r Braunkohle bei Teplitz, welcher Einlagerungeu von Sphaerosideriten fohrt. Diese Schichteu entsprechen 

<'benťalls der helvetischen Stuťe, dem mittleren Miocacn .• 

Der Kopf ist 0· 150 lang, ungefahr 0·090 hoch. Die Wirbelkorper sind 0·005 lang, 0·004 breit. DiP 
Liinge der 2. Rippe wutde mít 0·062, clie des dariiberliegenden Dornfortsatzes mit 0·034 geťundcn. 

Leuciscus Fritscbii Laube. 

Tafcl VII, Fig. 1. 

Vou diesem schonen Fische sind mehrere Exemplare vorhauden, von denen das w beschreibeude das 

hcsterhaltene ist. Die Gestalt ist gestreckt, spindelformig, vor der Riickenflosse ctwas hoher. Die Wirbel
siiule hat einen schwach geschwungenen Verlauf, man zahlt in ihr 18 Rumpf- tmel 20 Schwanzwirbel, welche 

ziemlich gleich lang und breit sind. Der letzte tragt das Hypural und ein kraťtiges Urostyl. Die vor

<leren Neuralbogen sind wie bei allen Leuciscus unten stark in clie Bogcn erweitert, clie unter der Rii.ckeu

tlosse stehenclen sincl nur halb so lang wie clie vorhergehenclen, auch die im Schwanztheil bleiben bis auť 

llie 5 vor clem Ende kurz. Rippeu zahlt man 18 Paare, die vonleren sincl kraftig, die letztcn cli.inu. Von 

den I-liirnalbogen, welche clie Lange der gegcnii.berliegenden Neuralbogen haben, werdeu die letzten 4 Yor 

der Schwanzwurzel lang, der dem Hypural zunachst liegende erweitert sich am clistalen Emlc. 

Der Kopf setzt im Nacken ab, er ist hober als der Rumpf uud hat einen gleichseitigen, dreieckigeu 

Umriss, die gerade Stimlinie krúmmt sich in der Nasengegend stark zum oberen Muudrand herab. Dir 

l\'luudspalte ist wenig schief, der Oberkieťer geracle, der Unterkieťer im Dentale etwas geschwungen, der 
Muudwinkel 1ůcht herunter gekrúmmt. Die Lage der Pupille ist keuntlich. Jhr Mittelpunkt liegt vom 

Zwischenkieferraucl 0·019, vom Hinterraud des Operculums 0·022 entfernt. Die ii.brigen Theile des Kopfes 
sincl nur angedeutet, selbst di�'Kiemernleckel kaum zu uuterscheiclen. Die Liinge des Kopťes ist in der 

Korperlange 4mal enthalteu. 
Die beiclen Brustflossen sind uber einancler gelegt, ich zahle iu der linkeu von aussen nach innťn 

dúnner werdende 12-14 Strahlen, deren htugste bis au clie Enden der Beckenknochen reicheu. lu den 

Hauchflosseu sind 9 Strahlen vorhand u, die proximal zugespitzten Beckeuknochen habeu nach aussen hri

<lerseits eine dunne Nebenspange. 

In der ziemlich weit gegen den Schwauz gerúckten Afterflosse za.hle ich 7 Trager die von vorn uaťh 

hinten kúrzer werden, und 9 Strahlen; davon der 1. der kii.rzeste, die folgenden beiden die langsten siud. 

Die Rúckenflosse liegt mit ihrem Anfaug etwas vor dem der Afterflosse und vor der Mitte rler Korper
liinge. Sie hat 9 Trager, davon der 1. der htngste ist und mít seiner Spitze beinahe die Wirbelsaule be

rúhrt. Es sind 1 O Flossenstrahlen vorhanden, die ersten beiden stehen dicht an einander, clie folgenden 

weiter gesondert, die beiden letzten cntspringen aus cinem Trager, der letzte Strahl ist sehr kurz. Die 

Flosse ist hoch, ihr Umriss trapezformig. 

Die Schwanzflosse ist gleichlappig, tief ausgeschnitteu. lm oberen Lappen sind 12 Strahlen und 

3-4 Vorstrahlen, im unteren 13-14 Strahlen uncl 2-3 Vorstrahlen, die Formcl lasst sich nicht geuau

bestimmen, cla die Enden der Lappen nur im Umriss erhalten sind.

Kleine cycloidc Schuppen mít 5-6 ťeinen radialen Kerbstreiťen sincl mehrfach zu sehen. 

Unser Fisch fallt nach seiner Gestalt ganz in den Kreis der Formen, welchc aus der Braunkohle clťs 

iebengebirges bekaunt geworden sind, von denen L. A g  a s s i z 1) zuerst Leuciscus macrurus beschrieb. 

T r o s  c h e  P) hat bei neuer Untersuchung der Vorkommen gefunden, dass dieser .Name allerdings nur auf 

<lie kleinere Art zu beschranken ist. Ausser clen ausfohrlich behandelten Leuciscus (Tarsichthys) tarsiger, 
papyraceus Bronn, brevicauda, puellaris, hat T r o s  c h e  1 3) spater nach L. Krantzii, remotus, eurystomus_ 

l) L. Agassiz, Poiss. foss. V. Bcl. S. 30. Taf. 51 b, Fig. 1 uad 2.
1) F. H. Troscbel a. a. O. S. 19.

3) F. H. T ros che I, Uebersicbt d�r fossilen Tbiere in der Braunkohle des Sieb eagebirges. rerhaudluogen d. aaturw.

\'er. d. Rheial. XVIII. Bd. S. 55. 

G* 
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und plesiopt('rus in kurzen Diagnoseu bekannt gemacht. Die klcinen Arteu papyraccus, brevicauda und 
pucllaris kommen nicht in Betracht. Di� iibrigen konnten nach vorziiglich crlialtcnen Stúcken im Besitze 
dťs geolog. Iu�titutes verglichcn werclen. 

Leuciscus macrurus hat, wic Ag  a s s i z anfoň.rt und was auch unsere Stiicke bestiitigen, nur 15 Rumpf
wirb('J uml 12 Rippen, dagegen 3 Strahlen mehr in <ler Riickenfiosse, der Kopf ist etwas niedriger, sonst 
zeigt clic Art viel Uebereinstimmencles mit unserer. Leuciscus tarsiger Tr. ist durch seinen zugespitzten 
Kopf und die abweichende Gestalt unterschieden. L. Krantzii Tr. ist starker uml hat einen grossereu 
Kopf. L. eurystomus Tr. hat clen Mund tiefer gespalten, den Kopf mehr zugespitzt. L. plesiopterus hat 
<lic Aťterflosse <ler Bauchfiosse naher liegen und ebenfalls eincn spitzeren Kopf. Die meiste Aelmlichkeit 
scheint L. remotus Tr. zu besitzen, abcr dieser war entschieclen hohcr als unscr Fisch, der uebenbei in 
seiuer ga.nzen Anlagc gegenuber clem krMtigen Bau der rheinischen Art zartcr gestaltet war; ich za.hle 
auch an jener 5- 6 Wirbel weniger. 

Alles in allem besitzt <lcr einheimische Fisch demnach viele Aehnlichkeit rnit den grossern Arten aui:; 
dem Siebengebirge, lasst aber cloch mit keiner derselben eine Uebereinstimmung erwcisen. 

Die vorliegenden Exemplare stammen aus dem Diatoroaceenscbiefer von Welbin bei Leitmeritz im 
bohm. Mittelgebirge. Der Fisch findet sich auch in denselben Scbichten bei Skalitz nach ·t Leitmeiitz. 

Folgcn<le ::\Iasse konnten clarau ťestgestellt werden: 
Lange des Korpers . 
Lange des Kopfes einschliesslich des Operculumt; 
Hohe des I{opťes 
Hohe des Korpers vor der Riickenfiosse . 
Verhaltnis der Hohe zur Lange. 
Lange der Wirbelsaule . 
Abstand der Brustfiosse von der Bauchfiosse 
Ab tand der Bauchtlosse von der Afterfiosse 
Ab tand des Hinterraucles der Afterfiosse von der Schwanzfiosse 
Abstand <les 1. Strahles der Ruckenfiosse vom Hinterrancle des Kopfes 
Breite tmel Hohe der Brustflossen . 
Breite der Bauchfiosseu 
Breite der Aťterflosse . 
Breite der Schwanzfiosse am Ursprung 
Abstancl der Flossenspitzen 
Lange cle unteren Lappens . 

Sqi1alin11s Bonaparte. 

Squalinus sp. iudet. 

Tafel VIII, Fig. 5. 

0·140 
o·036
0·031
0·025
1: 5·6
0·075
0·027
0'026
0·022
0·025

0·006, 0·021 
0·003 
0·009 
0·013 
0·024 
0·026 

Bei der Uutersuclmug fossiler Cyprinoiden wird man �ehr bald von der Richtigkeit eines Ausspruches 
iiberzeugt, welchen seinerzeit einer der hervorragendsten deutscben Ichthyologen, F. I-I. T r o s  ch e 1 '). 
gethan hat: "Es halt ungemein schwer, ja fast unmoglich, clie fossilen Cyprinen mit Sicherheit den 
Gattungen zuzuweisen, in welche neuerlichst diese Familie gespalten ist; namentlich in den Fil.Ben, wo 
die Gestalt und clie Stellung der Flossen keinen Aufscbluss, giebt". A uch in dem vorliegenden Falle, und 
in tl.hulichen, wo es sicb um die Verwerthung mehr weniger unvollstancliger Reste handelt, kanu von einer 
volligen Sicherheit der Bestimmung nicht die Rede sein. 

1) F. II. Troschel, Ueber die fossilen Fische etc. a. a. O. S. 22.
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Es liegt mir der Hohldruck eines Schlundkiefers vor, dessen Positiv sehr genau mit cler Abbildung 
stimmt, welche H e c k e l  und K n e r2) von jener der Gattung Squalinus bezw. Squalinua dobula L. sp. gebeu. 
Al· charakteristisch fallt daran die eigenthiimliche gleichma sig gezahnte Ver�ierung cler Oberseite des Kiefer
bogens und die stark gekriimmte Form derselben auf. Die erhaltenen Zahne stehen in zwei Reiben und siml 
·chlank, die Hakenbiegung an der Spitze ist bei allen angedeutet. Man erkennt auch claneben mit der
Lupe den Abdruck einer runclen Schuppe mit 5 Radien. Die Grosse unseres Kiefer túckes 0·014 lasst
schliessen, dass es sich um eine kleine, etwa wie die Mehrzahl der einheimischen 0·200-0·250 lange Art
handelt.

Hierher cliirften auch mitvorkommende Abdri.icke von Schwanzflossen (Tafel VII, Fig. 3) zu recbnen 
sein, welche kurz, breit uncl kraftig, an der Aussenseite nur wenig eingebµchtct, spitzlappig sind. Sie 
werden von dreimal dichotomirenclen inneren und einfach bleibendeu Randstrahlen getragen, die ich auf 
ťin Cyprinoiden.Hypural sti.itzen. 

Aus dem Braudschiefer von Kull(lratitz bci Leitmeritz. 

Clio,ulro.io,nu A;-a11Mlz. 

Chondrostoma Stephani Herm. v. Meyer sp. 

1848. Leuciscus Stephani Herm. v. M eye r, Die fossilen Fische etc. N. Jahrb. f. Min. u. Geol. S. 425. 

1851. Leuci cus Stepbani Herm. v. M eye r, Beschreibung d. foss. Decapoclen etc. Palaeontogra
phica, II. Bd. S. 46. Taťel V. 

Die vortreffliche Abbildung, wclche Herm. v. Meye r a. a. O. von clem sehr gut crhalteneu Fisch 
gibt, gestattet, sich eine abw�chencle Ansicht uber die generische Stellung clesselben zu bilden. Vor allem 
ťallt clie sehr schiefe Mundspalte auf, der Zwischenkiefer ist vorgezogen, der Oberkiefer cleutlich S-formig 
geschwungen, der Unterkiefer stark gekriimmt, ki.irzer als Ober- und Zwischenkiefer. Demnach war der 
Mund unterstandig und, wie aus dem herabgebogenen proximalen Oberkieferašte hervorgeht, in den Muncl
winkeln stark nach abwarts gezogen. Diese Merkrnale deuten unzweideutig darauf hin, dass der Fisch bei 
Chontlrostoma richtiger als bei Leuciscus untergebracht wird. 

Der J; isch stammt aus dem Siisswasserkalk von Waltsch. 

Chondrostoma bubalus Troschel. 

1851. Leuciscus (Chondrostoma) bubalus, F. H. T r o s c h e l, Ueber die Fische aus der Braunkohle des 
Siebengebirges, Verhandl. des nieclerrhein. Vereines, Jahrg. XI. Sonclerabdr. S. 26, Taf. II, 
Fig. 5. 

1885. Chondrostoma bubalus T r o s c h e l, G o rj a n o v ič-K r a m b e r g e r, Rad jugoslovensk. Akad. 
Bd. LXXII, S. 38. 

1886. Chondrostoma bubalus Tr o sch e l, G o rj a n o v ič-Kr a m b e r g e r, Palaeoichthyologischc Bei
trage. Glasnik hrvatskoga naravolonaga društva, God. I, S. 133. 

Ein durch seinen dicken Kopf auffallender kleiner Fisch mit weit nach riickwarts stehender After
flosse. G o r j a n o  v i č„Kr a m b e r  g e r identificirt rnit T r o s  c h e  l's aus der Braunkohle des iebengebirges 
stammendeu Art eine im bituminosen Diatomaceeuschiefer von Warnsdorf einheirnische. 

') J. Heckel und R. K ne r, Die Susswasserfische der oster reichischen Monarchie. S. 181. Fig. 100. 

' 
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1885. Chondrostoma 

Bd. LXXII, 

Chondrostoma elongata Krambergťr. 

elongata D. G o rja n o v ič-K r,tm b e r g e r, 

39, Taf. II, Fig. 2, 3. 

Racl jngoslovenskc Akademii'.

1886. Chondrostoma elongata D. G o rja n o v ič-K r a m b c r gn, Palaeoichthyologische Beitritµ;1', 

Glasnik hrvatskoga naravolonaga društva, God. I, S. 133.

Eine durch schlanke Gestalt und lánglichen Kopf charakterisirtc Art, welche in dem bituminosťn 

Oiatomaccenschiefer von Wamsdorf, auch im Brandschiefer von Kundratitz bei Leitmcritz vorkommt. 

Chondrostoma sp. indet. 

I 900. Lťuciscus sp. indet. La u b c, Neue childkroten und Fischc etc. Abhandlungcn d. dcutsť11ť11 

naturw.-med. Vereines "Lotos". II. Bd. '2. Heft. Tafel III, Fig. 5. 

Einc Abhandlung von A. S m y t  h Wo o d  w a r  d ') hat mich auť eine auffallige Aehnlichkcit des von 
rnir ,L a. O. als Leuciscus sp. indet. angeťúhrten Fisches mit den von Wo o dwa r d  bcschriebenen Noto

goncus osculus Cope und Notogoneus squamosseus Blainville sp. aufmerksam gemacht, die in der gť
strcckten, in cine Schnauzc hcrabgczogenen Form de::; Kopfes, wohl auch im Umriss drs Operculums zum 

Ausdrncke kommt. Ich habe das Originalexemplar zu meiner Abbildung nochmals zur Hand gcnommr11, 

hi11 durch dasselbe auch in meinrr Ansicht bestarkt worden, kanu aber bei dem leider sehr mangelhaťtť11 

Erha.ltungszustand meines tuckcs von einer vorhandenen generischen Uehereinstimmung nicht sprrchcn. 

Ich glaube aber dem Umstande Rechnung tragen zu sollen, dass die l\Iundspalte unterstiindig unci iu 

den Mnndwinkeln stark hrrahgebogen ist, damach der Fisch besser bri Chondrostoma rinznrrihťn ist. 

Aus den plastischen Thonen von Preschen. 
. .. 

Chondrostoma laticauda Laube. 

Ta.fel YJI, Fig. 2. 

Der zu bcschreibcndc Fisch fallt durch seinen grossen Kopf und die tief gespaltene chwanzflosse 

auf. Der Korper ist hoch, in seincm vorderen Drittel Yiel Mher, als im hinterc11. Die Wirbelsaulc ver

láuťt ctwas geschwungen, sie ist zwm· in der Mittr verschoben und 7 Wirbelkorper dadurch aus ihrrr 

Lagc vťrri.i.ckt, doch ist dies von keincm storenclen Einflnss auf dir Gestalt selbst gcwesen. Es werdcu 

in ihr 38 Wirbel vorhanden spin, die Rumpfwirbel sind weniger dcutlich, 20 Schwanzwirbel sind schr 

voli ·titndig erhaltcn, der letzte gcht in cin krHJtiges Urostyl aus. Es di.i.rťtcn etwa 14 auf den Rumpť-, 

24 auf den chwanztheil gekommen sein. Es sind an den ersteren 7 kurze, unten stark verbreiterte, 

stumpťe Neuralboo-en vorhanden. lm Schwanzt.heil sind sie kilrzer und schwiicher, dic letztcn 4 vor dťr 

Schwanzwurzcl sind ltlngcr und srhr dúnn. Von den Rippen haben sich nur Spuren erhalten, docil crkennt 

man darnach, dass 12-13 Paare vorhanden gewesen sein mogen. Die Haemalbogcn verhalten sich bi:3 

zum 4. Wirbel vor der Schwanzwurzel wie die gegenuberliegenden Neuralbogen. Der des genaunten Wirbels 

ist liingcr und diinner, die folgenden zwei erweitern sich distal zu den untcrsten chwanzflosscntriigrrn. 

Uťber Neural- und Haemalbogeu liegen zahlreiche feinc Fleíschgritten gebreitct. 

Der Kopf hat einen ťast gleichseitig dreieckigen Umriss, die Stirnlinie ist etwas nach aussen convex. 

�eine Lange ist nur 3·5maJ in der Leibeshlnge enthalten. Sammtliche Knochen des Schitdeldaches sind 

deutlich zu erkcnnen, ebenso der Kamm des Occipitale superius und das Epioticum. Der Mittelpunkt der· 

dcutlichen Pupillť licgt vom Aussrnrand des Zwischcnkiefers o·Ol 7, vom Hintcrrande des Operculums 0·024 

')A.S. Woodward, On some extinct Fishes of the Teleostean Family Gonorhynchidae, Proceedings of the Zoological 
Society of London 1896. S. 500 ff. Taf. XVIII. 

, 



4i 

Putfcrnt. Die ) Iuurlspalte ist unterstilndig, schief, sie reicht uicht bis unter die Pupille unii ist im Mun<l
winkel stark abwarts gezogen. Der Zwischeukieťer ist lang, der Oberkieťer schwach S-formig geschwunµ:rn. 
Die Unterkiefer sind bogenformig in da Dentale distal, in das Articulare proximal gekriimmt. Die chllde1-
wanri zwiscben der Orbita. und dem Praeoperculum ťehlt, man sieht inťolge desseu die , chlundkiefer mit 
ei11igeu angedeuteten chlundzahnen. 

Das Operculum ist schmal, distal gradl.inig, proximal abgerundet, hoher als breit, das ubopcrcnlum 
geht in eine ziemlich weit vorstehende Spitze aus. Prae- und Iuteroperculum sind verloren gegangPu, 
man kann zwischen dem Kiemcndeckel und dem l\fondwinkel das Hyale mit Spureu von Brachiostegť11 
wahrnehmen. 

In der erhaltenen linken Brustflosse za.hle ich 12 Strahlen, die von aussen nach innen an Griisse 
und SW.rke almehmen. Der ausserste Strahl ist an seinem Ursprung so stark wie die heiden ťolgeuden 
zusammen. Vou den Bauchflosseu fehlt jede Spur. Die Afterflosse ist uur durch einige trahlentheile 

augedeutet, sie war darnach weit nach hinten geri.ickt. Von der Ri.ickenflosse sind die ersten 5 trahlen 
erhalten. Der l. ist kúrzer und dúnner, als die ťolgenclen, welche sehr lang sind. Von clen Trilgern 
siud nur puren vorhanden. Sie liegt vom Hinterhaupt und der Schwanzwurzel ziemlich gleich weit ab. 

Von der chwanzflosse ist der obere Lappen gut erhalten. Man za.hlt darin 12 Strahlen mit der 
Formel 1 I 10 und 3 Vorstrahlen. Der Lappen fa.lit durch seine Lange und seinen tiefen Ausschnitt auť. 
Die beidcn Spitzen derselben wi.irden etwa 0·028 auseinander stehen, wobei die Tieťe des Ausschnittes 
0·015 betragen mag. 

Indem ich diese Cypridinen zu Chondrostoma stelle, ťolge ich einerseits He c k e l  und K n e  r, 
welche als charakteristisch for diese Gattung den queren unterstándigen l\Iund anfúhren, wobei die Mund
spa 1 te selbst eine flachbogen- bis halbkreisformige G estal t hat. A uch spricht die breite tieťgespal tene 
Schwanztlosse for diese Zutheilung. 

Aus der Braunkohle des Siebengebirges hat T r o s c lt e I einen Fisch als Chondrostoma bubalus be
schrieben, dessen Kopf leider nicbt gut erhalten war, um an ihm die charakteristischen l\Ierkmale der 
Gattung wahrnehmen zu koru!én. 

Zwei Exemplare in der Sammlung des geologischen Institutes, von denen das eine seine Bestimmuug 
auť T r o s  c b e 1 selbst zurL°Lckťúhren soll, und die nach der Vergleichung der von T r o s  c h e  l gegebeneu 
Ahbildung auch sehr gut mit dieser i.ibereinstimmen, sind im Kopf und besonders in den l\Iundtheileu 

·ehr gut erhalten und tragen in letzteren die charakteristische Form von Chondrostoma deutlich zur Schau.
Prof. G o r j a n o  v i č -K r  a m b e r  g e r hat aus denselben AbJarrerungen, aus welchen unser Fisch 

tammt, die zwei vorher aufgefiihrten Arten von Chonrlrostoma bekannt gemacht, deren eine er mit 
T r o s  c h e  ťs Art aus der Braunkohle von Rott identificirt und als Chondrostoma bubalus bezeichnet, wtlhrend 
l'ť die andere Chondrostoma elongata nennt. Die rheinische Art ist nach unseren Exemplaren trotz ihres 
!mrzen, dicken Kopfes wcitaus schlanker als unser Fisch, auch ťehlt ihr die Spitze am Suboperculum.
Go rja n ov ič-K r a m b e r g e r  gibt von clem als Ch. bubalus bestimmten Exemplar keine Abbildung, auch
krinc Beschrcibung, sonclern begniigt sich, einige numerische Angaben zu den von T r o s  c h e  I her

ri.ihrenden hinzuzufúgen. leh kann diesclbe nur auf einige Exemplare beziehen, dic aus Seiťhennersdorf
stammen, von denen das eine wenigstens mit dem rheinischen Ch. bubalus i.i.bereinstimmen wúrde; ferner
auť einen allerdings nicht mangellos erhaltenen Kopf in der Sammlung des O'eologischen Institutes. Diese
sehrn alle wesentlich anders aus, als der vorstehencl beschriebene Fisch, der durch seincn grossen Kopf
ganz betráchtlich abweicht.

Die zweite Art, Ch. elongata, ist im Gegensatze zu Ch. bubalus und Ch. laticau<la schlank, hat 
Pinen sich rasclt nach vorn verschmálernden Kopf und ist hiedurch ganz und gar verschieden. 

Unser Exemplar sta.mmt aus dem bituminosen Diatomaceenschieťer von Warnsdorf, von wo eben auch 
Ch. bubalus Troschel und Ch. elongata Kronb. bekannt geworden sind. 

Es wurden folgende l\fasse gefunclen: 

Korpe1fange 
Lange des Kopfes einschliesslich des Operculums 
Hohc des Kopfes . 
Hůhe des Rumpfes vor der Rúckenflosse 
Verháltnis der Holle zur Lange . 

0·160 
0·043 
0·039 
0·033 
1: 4·85 
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Liinge der Wirbelsiink . 
Breite der Brustflosse 
Abstand der Rii.ckcnflosse vom Hinterrandc dťs Kopfes 

ACANTHOPTERI. 

PERCIDAE. 

Plectropot1ur, Cuvler. 

Plectropoma uraschista Reuss sp. 

Tafel III, Fig. 7, 8. 

0·091 
0·0065 
0·045 

1843-45. ? Zeus priscus L. A g  a s s i z Poissons foss. Bd. V, S. 32, Taf. 48, Fig. 4. 
1844. Perca uraschista A. E. R e  u s s, Geolog. Skizzen aus Bohmen. II. Bd., S. 259. 
1849. Perca uraschista Rss, Herm. v. Meye r, Beschreibung fossiler Decapoden etc. Palaeonto

graphica. II. Bd., S. 57, Taf. XI, Fig. 1, 2, 3. 
1885. Plectropoma uraschista (Reuss) G o rja n o v ič-Kr a m b e r g e r, Palaeoicht)'oložki prilozi. Rad 

jugoslavenske Akademie. Bd. LXXII, S. 36 ff. Taf. II, Fig. 1, a, b, c, Taf. V, Fig. 2. 
1886. Plectropoma uraschista (Reuss) G o rja n o v ič-Kr a m b e r g e r. Glasnik hrvatskoga naravo

slovnoga Drnžtva, godina I, S. 132. 

Unter dem Namen Zeus priscus fiihrt L. A g  a s s i z a. a. O. den sehr mangelbaften Rest eine 
Fisches von unbekanntem Fundorte auf, den er von Prof. O t t  o in Breslau erhalten hatte. In der 
Beschreibung von R e  u s s's Perca uraschista bemerkt H e r m. v. Meye r, A g  a s s i z's Fisch, bei welchem 
von einer Zugehčirigkeit zu Zeus nicht die Rede sein konne, gehčire offenbar dieser Art au, umsomehr als 
jene Gattung im Meere lebe und daher nicht in Sťisswasserablagerungen angetroffen werden konne. 

Die Ansicht Herm. v. M e y e r's wird vollkommen annebmbar, wenn man die von A g  a s s i z gegebene 
Abbildung mit eiuem Stťiclc der R e  u s s'schen Art vergleícht; einige Abweichungen, wie etwa die sehr 
schmal dargestellte Schwanzflosse, lassen sich aus dem Erhaltungszustande erklaren. Es miisste darnach 
wohl dem von A g  a s s í z gegebenen Artennarnen die Prioritat eingeraumt werden. ') 

Nun aber entsteht das Bedenken: Ist es iiber allen Zweífel erbaben, dass beí aller Aehnlicbkeit 
des hinteren Leíbesdritttheiles auch die beiden vorderen vollig gleich sein miissen? Das wird sich nur 
dann annehmen lassen, wenn nachweisbar das fragliche Sti.ick mit anderen darnit i.ibereinstimmenden aus 
demselben Lager stammt, vorausgesetzt, dass daselbst nicht mehrere Arten derselben Gattung vorhanden 
sínd. Aus der Abbildung allein wird man aber nicht mít Sicherheit zu schliessen vermogen, dass das 
Gestein, welches den von A g  a s s i z wiedergegebcnen Abdruck fi.ihrt, wirklich nur Kutschliner Diatomaceen
schiefer sein kann 2), dari.iber kann nur Autopsie Gewisshrit verschaffen. leh habe mich daher wegen <les 
betreffenden Originales an Herm Prof. Dr. F r e c h  in Breslau gewendet, aber von ihm die A uskunft er
halten, dass es im Universitats-Museum nicht auťzufinden und wohl, wie viele andere S�iioke aus der Zeit 
vor Ferd. R či m  e r, verloren gegangen sein mag. Unter -sulchen Umstanden scheint es nun geboten, die 
A g  a s s i z'sche Art mít einem Fragezeichen hier einzuzeichnen uod die R e  u s s'sche Bezeichnung beizubehalten. 

Herm. v. Meye r bemerkt weiter: ,, Dieser fossile Fisch· gebčirt zwar in die Familie der Percoiden, 
aber nicbt in das Genus Perca, sondern zu jener Abtheilung, welche nur eine ungetheilte Riit:kenflosse 

1) Die Uma.nderuug des Namens in Perca prisca glaubte H. v. Meye r (N. Jahrbuch 1848, S. 428) deshalb unterlasseu
zn sollen, weil die Art nnur mit einem dritten Namen belastet werden wiirde". 

1) Gewisse fischfiihrende Kalkschiefer des Libanon z. B. sehen !iusserlich manchen Lageu der Kutschliner Diato
maceenschiefer zurn 'V erwechseln !ihnlich. 
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hesitzt"; doclt scheine es kaum moglich, das Genus, dem diese ,'pecies angehort, genau zu ermitte1n, da 
sich die zur Un terscbeidung dienenden i\Ierkmale nur an lehenden Fischen auffinden lassen. Eines der 
wichtigsten, das allerdings nur an einzelnen gut erhaltenen Exemplaren sichtbar ist, das geziilmte Prae
operculum nebst dem hinten stum pf zweispitzigen Operculum, i t Herm. v. í\l e y e r au den nntersuchten 
Stiicken nicht bekannt geworden, obwohl ersteres von R e  u s s �ehr genau beschrieben "·ird. 

Prof. G o r j a n o  v i č- K r  a m b e r  g e r bat eine grosse Anzahl von Sti.icken clieses Fisch es aus der 
Sammlung der k. k. geol. Reichsanstalt untersucht und ibn nach der cl1araktcristischen Zahnelung des 
Praeoperculums in die Gruppe der Serranini zur (iattung Plectropoma gestellt, deren gegenwilrtig lebende 
Vertreter allerdings. Meeresbewohner sind. 

Von den besterhaltenen , ti.icken, die mir vorlagen, gebe iclt anf Taťel lll. Fig. 5 uncl 6 Abbil
dungen, sie lassen das beiderseits gezilhnte Praeoperculum und llas in 
zwei stumpfe Spitzen ausgehende Operculum erkeunen. Ausserderu fi.ige
ich nebenstehend eine genaue Abbildung des ersteren nach einem Exem
plare des geol. Institutes der deutschen Universitát hei. Es ist fast 
rechtwinklig gehogen, der liegende Ast hat vier starke, nach vorn ge
richtete, <ler aufsteigende dreizebn von oben nach uuten grosser werden<le 
Sagezahne. lm Winkel selbst ist kein Zahn voťltanden. 

Au beiden abgebildeten Exemplaren siebt man in dem. Felde zwi
schen Praeoperculmn und Operculum cycloide Scbuppen. J\Ian kann au 

j 
Fig. u

Plectropoina ura.�chista Rss. sp. 

Praeoperculum. 

Fig. 6, wicwohl mit einiger Schwierigkeit und besser im ki.instlich hergestellten Positiv-Abdruck, cin 
sageziibniges Infraorbitale unterscheiden. Die Bezahnung clé'" Kiefer ist 
schwer aufzufinden. An zwei Exemplaren, darunter <las Tafel III, Fig. 6 
abgebildete, finde ich das Dentale der i\Iandihel mit feinen, spitzen 
Zii.ltuen besetzt. An den anderen :Mundtheilen vermochte ich solche 
nirgends mít Sicberheit zu erkennen. 

Zu der von Herm. v. .Meye r gegebeneu Beschreibung ist noch 
folgendes hinzuzufiigen: Die •• Zahl der Schwanzflossentrilger vermochte 
er an seincm Exemplare nicht genau zu ermittelo. An vorliegenden gut 
erhaltenen Stucken sieht man den letzten Schwanzwirbel, wie dies bei 
amleren Percoiden, z. B. bei Lates, der Fall íst, in ein spitzes Urostyl 
endigen. Darunter an die Rúckseite des Wirbels fi.igt sich das Hypural 
au. Es besteht, wie die nebenstehende, nach einem Exemplare aus 
der D e  i c h m  u 11 e r'schen Sammlung entlehnte Abbildung zeigt, aus 
sechs symmetrisch gestellten Tragern. Der oberste auf das Urostyl 
folgende ist schmal wie der unterste (6.) und zwiscben <las Uro tyl und 
den 2. Triiger eiugezwangt. Dieser, sowie der 5. untcre ist keilformi1; 
distal verbreitert. Die innersten, der 3. und 4. Trager, sind schmii.ler 
als jene; sie umťassen die Fissur wie eine Gabel, indem sie dem Wirbel 
zunii.chst in ein tiick verwachsen sind, wabrend die iibrigen frei an
leuken. Die Schwanzflosse wird ausserdem noch von den Fortsiitzen des 
vorletzten Wirbels gesti.itzt. 

Fig. 7. 

Plectropoma uraschista Rss. sp. 
zu Tafel Ilf, Fig. 8, 

der sageziihnige Infraorbitalknochen 
nach dem Positivabdruck. 

Fig. 13. 

Plectropoma iwaschista ltss. sp., 
Ende der Wirbelsiiule und 

Hypural. 

Ausser dem charakteristischeu Praeoperculum spricht for die Einreihung unseres Fisches bei Plectro
poma das bemerkte Vorhandensein von HechelzH,Jmen im U nterkiefer, doch músste, nm volle !-,icherheit 
hierin zu gewinuen, die Bezahnung sammtlicher �Iundtbeile genau bekanut sein. 

S a u v a g  e 3) beschreibt unter dem Namen Lates Heberti GerY. einen Fisch aus dem Cakaire piso
litique des :\lont-Aimé bei Chalons sur Marne, welcher unserem Fische in mancher Beziehung, abgesehen 
davon, dass er nur halb so gross ist, áhulich ist. Er bemerkt, zu einer genauen Bestimmung der Gattung 
ware die Untersuchung der Bezahnung der Mundtheile notltwendig, die jedoch an seinem Exemplare nicht 
erkennbar ist. Trotz der abweicbenden Gestalt des fiscbes von den lebenden Vertretem stellt er ihn 
zu Lates Cuv., welche Gattung gegenwártig- nur Siis ·wasserfische umfasst. 

3) H. E. S a u v age, Notes eur les poissons fossiles. Bul let. soc. geolog. de France. 3. Serie. XI. Bd. 1882-1883.
S. 481. Taf. XIII, Fig. 2.

7 
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Ebenso braucht man wohl umgekehrt keiu Bedenken zu tragen, den bohmischen Siisswasserfisch 
eincr Gattung einzureihcn, deren beutige Vertreter nur im Meere ]eben. Vielleicht liessen sich in der 
Form des siigczahnigen Infraorbitalknochen · und des Hypurales Andeutungen finden, dass man fiir unsere 
Art einen besondcren Gattungsnamen aufzustellen halte. Immerhin wúrde aber auch in diesem Falle nur 
volle Sicherheit zu erlangen sein, wenn die Bezahnung aller Mundtheile bekannt ware. Es cheint daher, 
solange dies nicht zu erlangen ist, angezeigt, um nicht wieder Unsicheres fiir Unsicheres zu setzen, die 
dem Fische von G o r j a n o  v i č- K r  a m b e r  g e r bei Plectropoma angewiesene Stcllung beizubehalten. 

Der Fisch ist einer der hi.Lufigercn im Diatomaceenschiefer von Kutschlin; er kommt darin in sehr 
verschiedenen Grossen vor. Ein Exemplar im bohm. Landes-Museum stammt aus dem Opalschiefer von 
Luschitz. 

COTTIDAE. 

Le11itlocott,u Sauvage. 

Lepidocottus gracilis Laube. 

Tafel V, Fig. 8. 

Von diescm Fischchcn Jiegcn zwei Exemplare vor, von clenen nur clas kleinere ziemlich gut erhaltcn 
ist. Der gestreckte spinclelformige KOrper scheint fast úberall gleich breit gewesen zu sein, der Kopf ist 
lltiher als der Rumpf. Die 'i\'irhelsi.Lnle ist ziemlich gerade vor dem Ende verschoben, ich ziihle in ihr 
etwa 36 Wirbel, sie sind uicht durchwegs kenntlich erhalten, davon wohl 18. auf den chwanz, ebensoviele 
auf den Rumpf entfallen. lJie Wirbel sind JanO'er als breit, in der Mitte stark eingezoo-en. lm vordersten 
Theile der Wirbelsaule sind clie KOrper . tark verclriickt. Die Neuralboo-en stehen sehr schrli.g nach binteu, 
die folgenden sind kiirzer, die im Schwanztheile stehen steiler und in Folge der Lange der Wirbelkorper 
ziemlich weit von einander ab. Die Rippen sind dunu mul kurz, deren Zahl ist nicht zu ermitteln, <lie 
Haemalbogen eutsprechcu den gegeni.iberliegenden Neuralbogcn in der Grosse. Der letzte zugespitzte 
Wirbel trtLgt das nur aus zwei breiten Trii.gem bcstehende Hypural mit dem aufliegenden Urostyl. 

Der Kopf ist gerundet, abgestutzt, seine Lange i t in der Korperlli.nge 4mal enthalten. Die Orbita 
ist klein, sie liegt 0·003 vom Zwischenkieferrand, 0·005 vom hinteren Opercularrand, unter bez. hinter 
derselben ist ein zweispitziger Praeopercularstachel sehr deutlich. Die grossere (0·002) stárkere Spitze 
dcsselben Jiegt wagrecht, die kleinere, diinnere, nur mit der Lupe zu sehende, ist nach hinten aufwarts 
gerichtct und bildet mit der anderen einen Winkel von etwa 45 °. Der sphli.risch-drei eitige Umriss de· 
Operculums, dariibcr ein breiter von dem Schadeldache ausgehender Eindruck, sind gut zu unterscheiden. 
U nter der Mandibel liegen 5 breite Branchiostege frei. 

a b 

Fig. 8. 

Lepidocottus gracilis Lbe 
zu Tafel V, Fig. 9, 

a letzter Schwanzwirbel mit dem zwei
t heiligen Ilypural und den ansitzenden 

Schwanzflossenstrahlen 4 vergrossert, 
b Kopf t vergrossert. 

In den kurzen Brustflossen sind je 1 O Strahlen vorhandcn. 
Unter und zwischen ilmen sieht man die Enden der chmalrn 
Bauch-(Kehl-)Flossen mit je 4 Strahlen. Die Afterflosse ist nur in 
ihren ersten lli.ngeren und letzten kiirzeren Strahlen erhalten. 
Erstere stehen steil, fast senkrecht, letztere Jiegen clem Korper 
au. In der vordei-en, clem Nacken nahegelegencn Riicldl.osse sind 
3 Strahlen, in der hinteren, der Afterflosse gegeniibcrliegenden, 

Strahlen zu ziLhlen, darunter der 3. der langste. In der Schwauz
fio ·se, die nicht ganz erhalten ist, ziihlt man im unteren Lappen 
1 O Strahlcn. 

Die Schuppen sind gross, am Hinterrande gekerbt, liings-
gestreift. ie sind an dem 2. Exemplar 1.Jesser als an dem vor-
beschriebene11 erhalten. 
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Der he:s:-.ťre Erhaltu ngszustaud des abgebildeten Exemplares gestattet eine sichere Bestimmung; clie 
zwei Riickcnflossen, dtts bewehrtc Praeoperculum, <las eigenthiimliclte zweibliittrige Ilypural lassen die 
Zugehorigkeit unseres Fisches zu den Cottiden unzweifelhaft erscheinen. Die weiteren Eigenschaften, der 
vorn zugerundete Kopf, die Beschuppung Yerweisen ihn zu Lepiclocottus Sauvage. ') 

Von clťn hierher zu ziihlenden Arten sind wir auf die aus der Oeningener Siisswassermolasse, 
Lepidocottus papyraceus Ag. �) sp. trnů Lepidocottus brevis 3) Ag. ·p., dann auť Lepidocottu:s arics 4) Ag. sp. 
aus dem SiiRswassergyps von Aix angewie en. 

Letzterer scheint unserer Art am náchstcn zu kommen, uoch weicht die Lage der lUickenfios�e, 
"elche etwas hinter der Aftertlosse beginnt, ebeuso die Zahl der Strahleu in der Brnsttlosse ab. Lepido
cottus papyraceus vom ironte Viale bei Vicenza unterscheidet sich auffallig durch den betrachtlichen 
Umfang des vordercn Theiles seines Korpers. Lepidocottus brevis endlich ist Jánger als unsere Art und 
hat einen liet1\ichtlich grosseren Kopf. Hiedurch ist auclt die von Herm. v. Meye r 5) als Cottus breYis 
.\.g. beschriebene Art aus dem Tertiiirtlton von Unter-Kirchberg an der Iller verschieden. 

Folgende �fasse liessen sich feststellen: 

l(orperlange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Lange des Kopf s ciuschliesslich des Operculums . . . . . 
Holle des Kopfes eiuschliesslicb des untersten Branchiostegs 
Korperhohe vor der 2. Riickenflosse 
Vrrhaltnis der Holte zur Lange 
Korperhohc vor der Srhwanzflosse . 
Lange der Wirbel�aule . . 
A b!;tand der Brnstflosse von der Afterfiosse 
Lilnge der Brustflossc 
Breite der Aftertlosse . . . 
Lángster Strahl derselben . 
Langster 'trabl dei· 1. Riickenflosse 
Breite cler 2. Riickenflosse 
Lii.ngster Strahl clerselben . . . . . 
Breite der Schwanzflosse au der Basis 
Lange des uuteren Flossenlappens 

Der Fisch stammt a,us dem bituminosen Diatomaceenschiefer von Warnsdorť. 

ca. 0·032 
0·0075 
O·OOG 

ca. 0·004 
1: 

ca. 0·002 
ca. 0·021 

0·010 
0·003 
0·004 
0·003 
0·003 
0·003 
O 0025 
0·002 
0·002 

tJ H. E. S a u v ag e, Notes sur les Poisson s fossiles. Bull. d. Soc. geol. de France. 3. Serie. III. Bd. S. 635. 
2) L. AgaRsiz, Recherches sur les Poissons fossile3. IV. Bd. S. 187. Taf. 32, Fig. 1. 
") Ebenda. S. 185. Taf. 2-4. Poecilia oeningeusis. T. C. W in k I e r, Descript. d. quelques nouv. especes d. Poiss.

foss. S. 60. Taf. IV, Fig. 16. Syn. Lepidoc. brevis nach A. S. Wo orlward, Geol. Magas. Dec. IV. Val. V. S. 392. 

') L. Ag a s s iz, Ebenda. S. 186. S a u v ag e  a. a. O. Taf. XXIII, Fig. 1. 
3) H erm. von M eyer, Fossile Fische aus dem Tertiarthoa von Unter-Kir chberg a. d. Iller Palaeontographica. II. Bd.

S. 107. Taf. XVI, Fig. 7-10.

7* 
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AMPHIBIA. 

URODELA. 

ICHTHYOIDEA. 

ORYPTOBRANOHIA. 

A,idrili• Tscltudl. 

Andrias bohemicus Laube. 

1897. Andrias bohemicus L a  u b e, Andriasre te a. d. bohm. Braunkohlenformation. Abhandlungen 
des deutschen naturw.-medic. Vereines „Lotos". I. Bd., 2. Heft, Taf. V. 

Das Bruchstlick einer Wirhelsiiule mit arnphicoelen vVirbeln und S'tummelrippen nebst dem Abdruck 
des Humerus aus <lem plastischen Thone von Preschen. Abdriicke Yon Theilen der Wirhelsiiule sincl von 
cla nenerer Zcit in das Teplitzer Mu ·emn und clie Sammlung Menze l in Dresden gekommen. 

, .. 

SALAMANDRINA. 

Trito'll Laure111i. 

Triton opalinus Herm. v. J\Ieyer. 

184 7. Tritou opaliuus Herm. v. M c y ťr, Neues Jahrl.J. f. Min. u. Geol., S. 172. 
1851. Triton opalinus Herm. v. M e y c r, Beschreibung der fossilen Decapoden etc. Palaeontographica 

II. Bd., S. 70, Taf. X, Fig. 9 a, b.

Ein einziges, sehr unvollstiirnliges Exemplar in der damaligen fiirstl. L o b  k o w i t z'schen Sammlung 
in Bilin vorhanden, bestehcnd in dem Abdruck eines Theiles der Wirbelsaule doch núr in einigen Wirbel
kčlrpern dentlich und <ler hinteren besser crhaltenen Extremitaten aus dem Opalschiefer von Lu chitz. 

Steht vielleicht cler Gattung Archaeotriton nahe oder gehort clabin. Yergl. L a  u b e, Amphibienreste 
aus dem Diatomaceenschiefer von Sulloditz. Abhandl. des Vereines „Lotos", I. Bd., 3. IIeft, S. 17 ff. 

A.rcliaeot,•ito,,. Der1n. -v. ltleyer. 

Archaeotriton basalticus Herm. v. Meyer. 

Tafel VIII, Fig. 4. 

1860. Archaeotriton basalticus Henn. v. M e y e r, Sn.lamandrinen aus der Braunkoble am Rhein mul 
in Bohmen. Palaeontographica, VII. Bcl., S. 69, Taf. VIII, Fig. 9, 10. 
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Von diesem fossileu Salamandrinen war ein eioziges Exemplar bekaoot, welches aber verschollen ist. 
Ein im bohmischen Landes-Museum vorhandenes Exemplar hat daher ganz besonderen Werth. Zudem 
wird einiges daran ersichtlich, was an Herm. v. M e y e r's nicht zu finden war. 

Immerhin lasst der Erhaltungszu�tand des zu beschreibenden Stiickes viel zu wiinschen úbrig, was 
bei clen Eigenthiimlichkeiten dieser fossilen Amphibiengattung recht zu bedauern ist. Au dem Sformig 
gebogenrn Korper ist zwar der Kopf vorhanden, leider ist derselbe sehr verdriickt und unvollsWn<lig, die 
eine vorclere Extremitat ist in ihrer Lage angedeutet, clie hintere derselben Seite ziemlich ganz vorhanden. 
Die Lange des Thieres betragt 0·062. 

Der Kopf kehrt dem Beschauer das Schadelďach zu. Er ist 
im Umriss breit eiformig vorn zugespitzt. Er ist o·oog lang, hinten 
O·Ol O, vorn 0·004 breit. Die mittlere Partie, die hintere und rechte 
seitliche ist am besten erhalten, der Nasen- und Kiefertheil hingegen 
ist nur angedeutet. l\lit Zuhilfenahme eines Schadels von Salamandra 
rnaculosa Laur fi.ndet man sich gut darin zurecht. Die Mitte bilden 
die beiden Stirn- und Scheitelbeine. Es gewiont das Ansehen, als 
ob sie in einer der Sagittallinie folgenden W ulst zusmnmenstiessen 
und als ob die Knochenplatten ausserlich rauh gewesen waren. 
Die F rontale (Fr) verschmalern sich vorn und werden zit!mlich so 
lang wie die Parietale (Pr) sein. Die distal vorliegell(lc Nasa!- und 
Mundrandpartie ist nur in der Contur angedeutet. .:\Ian unter
schei1let einen rnndlichen, ovalen Ausschnitt, vor welchem die 
Schadelspitze sich ein wenig vcrbreitert, und von welchem im Ab

druck eine kurze Spitze nach hinten geht. Dieser ova1e Ausschnitt 
wird der ... asenoffnung (N), <ler sie von vorn umfassende Theil dem 
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Fig. 9. 
Archaeotriton basalticus H. v. Myr. 

zu Tafel VII, Fig. 4. 
Kopf in natiirl. Grosse und t vergrčissert. 

Pm Zwischenkiefer, K Nasenoffaung, 
Mx Oberkiefer, Qj Quadratojugale, 
T Tympanicum, 01 Occipt. Jaterale, 
Pr Parietale, Fr Frantale, A Atlas, 

H ? Uyoideum. 

Zwischenkiefer (P111) entsprechen. Den Raum zwischen diesem und den Stirnbeinen nehmen die Nasen
beine ein, die nur angedeut�t sind. Ein den Vorderrand der Orbita bildender, proximal enveiterter, 
clistal in eine nach hiuten gekehrte Spitze auslaufender Knochen, der ziemlich deutlich ist, wird dem 
Oberkiefer (Mx) entsprechen. Die grosse, Jang gezogene Orbitaloffnung wircl proximal durch die Aussen
rander der Stirn- und Scheitelbeine begrenzt. Distal ist ihre Ausclehnuug ebenfalls angedeutet, u. z. durch 
die Vereinigung des Oberkieferastes mit clem Quadratojugale. An die Scheitelbeine lcgt sich binter der 
Orbitaloffnung mít fast horizontaler Stellung ein sich distal erweiterncler, proximal etwas nach hinten 
gekriimmter, schmaler Knochen, - auf der linken Seite ist nur der Abdruck des analol)"en vorhanden -
clrr als Temporale (T) anzusehen ist. Sein distales Ende liegt auf einem anderen, der sich nach vorn 
am Aussenrande der Orbitalotfnung als schmale Spange bis zum Oberkieferende fortsetzt, hinten winklig 
gegen die Schadelbasis umbiegt, der uamach als Quadratojugale (Qj) anzusehen ist. Die den Schade! 
proximal abschliessenden, vierseitigen, proximal in kurze Spitzen ausgezogenen Knochen sind die Occipitale 
laterale ( 01). 

Konnte ich in dieser Weise die einzelnen Schadelbestandtheile ausfindig machen, so i t der Erhal
tungszustand <les Ganzen doch kein solcher, dass er etwelche Vergleiche mit anderen lebenden oder fossilen 
gestatten wiir<le. Nach der Lage des Temporals, den grossen Nasenoffnungen und dem langen Oberkiefer 
meine ich jecloch, dass der Schade! melu Uebereinstimmung mit Salamandra, als mít Triton besitze. Anch 

mit llem Schaclel von Sire<lon tritt eine Aehnlichkeit deutlich hervor. 1)

In der Wirbelsaule záhle ich 40 opi thocoele Wirbel, sie sind nur theilweise gut zn unten;clwidcn. 
Bis zur vorderen Extremiiat za.hle ich 4 Wirbel. Der 1. Wirbel hinter <lem chádelabschluss, also 

der Atlas (A), hat, wie es scheint, keinen hohen Dornfortsatz wie die folgenden. Man sieht iiber ihm 

einen langlichen, distal etwas verjúngten Knochen (H), doch mochte ich diesen, der deutlich vom Wirbel 

getrennt ist, eher fiir eiuen zum Zungenbeinbogen gehorenden ansehen. Die folgenden 3 Wirhel - Ilals
wirbel - Jassen langliche Korper und daraufsitzende breite, distal zugerundete obere Fortsiitze erkennen, 
welche nach den Randern fein lángs gekerbt sind. Die Wirbel, welche zwischen der Schulteranlage und 
dem Kreuzbeinwirbel gelegen sind, also die Rumpfwirbel, sind nicht gleich gut erhalten und zn zi.i.blen. 
Es werden deren 14 vorhanden sein, die vordersten sind am deutlichsten, der erste (der 5. Wirbel) ist 

1) Vergleiche die Abbildungen Tafel 255, Fig. 24, in Cuvier Recherches sur les Osments fossiles, quatr. Edit.
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noch den IIalswirbeln ilbnlich, hat aber nurrnehr dic Ecken der Fortsatze ab0erundct, an den folgenclcn 
ueitlen haben cliese vierkantige Umrissc unrl sine! deutlich distal lang::;gestrťift. Dic weiteren ind sehr 
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Fig. 10. 
Archaeotriton basalticiis H. v. Myr. 

zu Tafel VII, Fig. 4.

Hw, 4. Halswirbel, Rw2 2. Riickenwirbel, 
Sw10 10. Scbwanzwirbel, 

unvoll::;tH.ndig und kaum von einander zu unterscheiden. Am 12. 
hemerkt man eine !mrze, gcbogene Hippe mit eincm Processus 
uncinatu::; auf der convexen �eite. Der letzte Wirhel in der Reihc
ist durch dic ansitzendť kurze und tarke acralrippe al acrnJ
wirbťl gekennzeichnet. Die nun ťolgenden, quer davon aligc
henden Schwanzwirbel - ich ziihle dcren 21 - sincl gleichfalls 
wenig clcutlich, vom 9 .-14. werden hreite, nach riiclmiirts ge-
kriimmte obl're Bogen tiickc, nnrl drei darauf vorhandene Bogen
Jinien untcrscheidhar. Die untcren Hogen ťchlen durch wegs und 
siníl nur am 7., 8. und 9. durch Eindri.i.ckc angedeutet. Der 
15.-19. Schwanzwirbcl ist aus der Reihe geschoben, diese und 
die folgendcn 4 haben weder obere nocll untere Bogenstúckc. R Rippe t vergrosscrt. 

Die Lage des Schultergťlrtels i t nur durch die angetlcntcte 
rechte YOrdere Extremitat kenntlich, aber von ihm elbRt kein Theil ťrhaltcn. Dnrcb Eindriickc im Ge
stein kanu man ungefahr den Humerns, Unterarm und die Carpu theile ťťrathcn. Dic rcchte hintere 
Extrcn1iUlt ist besser erhalten, aher da sie ihrer Lange nach an dic Wirbelsaule angeschmiegt ist, ii;t sic 

Fig. 11. 
Archaeotriton úasalticu' H. v. Myr. 

zu Taf11l VIT, Fi�. 4. 
Hintere Extremitilt -� v ergrossert. 

S acrum, Sr ncralrippe, F Femur, 
FT Fibula u. Tibia, Tr Tarsnsknochelchen, 

Mt M<'latarsus, Ph Phalangen. 

nur schwer hcrnnszufinden. An die Sacralrippc (Sr) stii ·st unmittťl
bar der Femur (F), der proxi111al 11n1l di tal ťrwcitert ist. Beckťn· 
theilc sind nicht iihcrliefert worclen. Er i�t O·OO+ lang, proximal 
uncl distal 0·0006, vor der Mittť 0·0004 breit. lm Untcr chenkťl untťr
�cheidct man Fibula nnu Tihia (F T) im Ahdrnck, cliť Fihula ist 
schrniiler nnu chrn::; convex nach aussen. Die Lange dť1,; Unter-
schenkel 0·003 vcrhált sicll zt1 der des Ohťr ·chcnkcls wie I : l ·33. 
Tarsalknoťhelcllen (Tr) lassen sich 4 von quadratischem mriss und 
zicmlich glťicher Gros::;e wahrncltmťn. Es folgcn dann 5 gcstrccktť 
)!ť'tatar::;usknochen (l\1 t), von dcnen je11och nur die ersten hciden 
gut ťrkennhar sind. Das MctaJ,tr::;ale II hat ťinc Lange von 0·001. 
Dic folgendcn drci sind at1f tli<' nebenlicgenden Wirhcl aufgcdrúckt. 

erkennt man dcren ebťnsoviele, 
sind zuge pi tzt. 

Der crstc scheint zwci Phalangcn (Ph) Zll tragcn; au den folgcndcn 
der 4. Fing<'r scheint dreiglieclrig gewesen zu sein. Allť Endphalangen 

Es geht aus dem Mitgetheilten hervor, dass <lurch das beschriebene Excmplar die Kenntnis von Ar
chacotriton wcsentlich crganzt winl. Schon bei der a. a. O. gcgebenen Beschreihung von Archaeotriton 
Menzclii konntť manche::; hinzugefi.i.gt werdc11, was an clem �I e y e r'schen Exemplar von A. basalticus nicht 
zu. schen war. Nuu crgiht sich a.uch au dem vorliegenden cincrsl'ib die Uehereinstimmung in der An
lagc des Korpers mit der kleincren Art �[enzclii, andcr eits la t dC"r erkennharť Schadclbau kcinen Zw< 1ifcl 
aufkommen, dass darin trotz der anffallig abweichrndcn Gcstaltung der Wirbelhogcnsti.i.cke doch eine ala
mandrincngattung vorhanden i t. Beide Arten lassen cine im Verhaltnis z11r Entwicklung der Wirhclsaulc 
schr schwa.cblicl1ť Anlagc der Extremitáten \\'ithnwhmen, was trotz der zugcspttzten EndphaJangen auf einťn 
Aufentltalt im Was::;er hindeutet. 

leh h:'.Lbc in rneincr Abhan<llung ťlhcr Archacotriton Mcnzclii dic gegenseitigen Bcziehungen der fos
silcn tcrtiarcn europaisclten Salamaudrinen, sowcit sil' in Vcrgleich gezogen wťrden konnen. eingchend hc
sprochen und kann an dieser Stclle dorthin verweise11 .. I1_1 Bezug .auf cli hckannt gcwordene Schtldelform 
las t siclt nur wcniges hinzufogen. Mit dem Schádcl vou S,damandra laticťps�) Herm. v. 1\1 c y c r schcint 
un::;cr Archaeotriton, wic clies schon aus dem Vergleich mit Salamandra maculosa Laur. hervorgeht, in der 
Anlagc viel Aclmlichkeit zu habcn, nm ist ťr mchr gc�treckt, distal chmaler. Polysemia ogygia 3) Herm. 
v. )lcyťr zcigt rnit ihrcn 6 bis 8 Schiideldurchbriichcn kcinc ntlherc Verwandtschaft. Dagegen tritt eine
solchc von Brachycormus noachicn · �) Goldfu::;::; ::;p. anch mit A. hasalticns hcrvor, wie sic von mir bcziig-

') Herm. v. Meyer, Sa.lamandrinen a. d. Braunkohl e. Palaeontographica. VIL Bd. S. GS. Taf. VITI, Fi g. 2.
a) Herm. v. Meyer, Ebenda. S. 58. Taf. vm, Fig. l. 
')Herm.v. Meyer, Ebenda. S. 64. Taf. VIII, Fig. 3-8. 



55 

lich A. Jlcnzelii und diescr Art hrtont wurdr, u. zw. ist sic auch io der Schadelform vorhanclcn. Wenig tťns 
kommt der mriss deRselben dem heschriebenen sehr nahe. Nur bedingt die Orhitalclffnung, welclw nach 
Ilťrrn. v. )1 c y e r's Angabe hei Hrachycormus noachicus wesentlich kleiner und am ussenrande br itcr

gesiiumt erscheint, eineu hemerkenswerten Unten;chied, zn dem dann noch das Fehlcn cler Gabelrippen bci 
l<>tzterrm li i oz u tri tt. 

IIrrm. v. Mey e r  hezeichnet al� Fundort seine. E,rnrnplares Altwarn ·dorf bei Rumhurg in Hohmrn, 
<la Ge tein nennt er Ba alttuff. Der Ort i t mit Warnsclorf irlentisch, <las Gestein abcr, in welchem clas 
vorheschriebene Exemplar liegt, und das wohl auch M e y e r·s hcherbergtc, ist Diatomace nscbiefer, de sc•n 
grauť Farhe wohl zu jener inthúmlichen Bezeichnung Anlass gegeben haben mag. 

Archaeotriton Menzelii Laube. 

18\JS. Archaeotriton Mcnzelii Laube, Amphibienre tť aus dem Diatomaccenschiefer von Sulloditz, 
Abhandlungen des deutscb. naturw.-med. Vereines "Loto ", I. Bd. 3. Heft. S. 14, Tafel I, Fig. 7, 
I, II, a, b, c, d, e, Fig. 8, a.

Eine nur die balbe Lange von Arcbaeotriton basalticus erreichende Art aus dem Diatomaceenschiefer 
von ulloditz. 

S11l,u11,uul1•,i l,aure11tl. 

Salamandra laticeps Henn. v. Meyer. 

1860. Salamandra Jaticeps Herm. v. Meyer, Salamandrinen aus der Braunkohle am Rhein und in 
Hohmen, Palaeont�graphica, VII. Bd. S. G3, Tafel 8, Fig. 2, Bd. XV. S. 298. 

Das fast vollstandig erhaltene Original dieser in der B!atterkoble von Markersdorf bei Bohm.
Kamnitz mit Palaeobatracbu Luecleckei Woltersd. vorgekommenen Art, ist im Hesitze des krrJ. sacb . rrcol. 
::O.lu eums in Dresden. Weitere Exemplare davon sind nicbt bekannt geworden. 

47. 
51. 

ANDRA. 

PHANEROG LOSSA. 

RANIDAE. 

B,1:t1a Ltnnée. 

Rana Luschitzana Herm. v. Meyer. 

Rana Lu chitzana, Herm. Y. l\1ey ť r, 
Raua Luschitzana, Henn. v. Mey e r, 
II. lld. . 66, Tafel X. Fig. 5, 6.

eue Jahrb. f. Min. u. Geol., . 172. 
Be chreibung cl. fos ilen Decapoden etc. Palaeontogr. 

Das einzige ziemlicb voli tandig crhaltene Exemplar diese Frosch es, welcbe · Herm. v. ::O.I e y e r aus
filhrlicb beschreibt uud vortrefflich abbildet, befand ich in der ehemalig for tl. Lobkowitz'scben Sammlung 
in Bílin tmel ist mit dieser in den Besitz des ungarischen National-)Iuseums in Budapest uberrregangen. 
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Asphaerion Reussi Herm. v. Meyer. 

184 7. Asphaerion Rcussi, Herm. v. M c y c r, eucs Jahrb. f. Min. u. Geol., , . 172. 

1851. Asphaerion Reussi, Herm. v. �! e y e r, Beschreibung d. foss. Decapoden etc. Pahteontogr. 

JI. Bd. S. 68, Tafel X, Fig. 7, 8 a, b. 

Mit diesem amen belegte Herm. v. :il e y e r cine kleine froschartige Amphibie, wclche keinen 

kugel- oder halbkugelformigen, sondern einen platten Gelenkskopf am Humerus hesitzt., und deren Kiefern 

mit Zahnen besetzt waren, die im Verhtiltnis zu denen von Rana Luschitzana gro ser sirnl und "citer 

auseinanderstehen. 

Das einzige bekannte Exemplar stammt wic dic vorher angefiibrtc Art aus den Opalschiefern von 
Luschitz und befand sich auch in derselben Sammlung. 

DISOOG LOSSIDAE. 

1.--roto11elobate• Dlelaer.

Protopelobates gracilis Biehťr. 

1880. Protopelobates gracilis, V. Bi e b er, Ueber zwei neue Bat1'!fehier der bohm. Braunkohlen

formation, Sitzungsber. der kais. Akad. d. Wiss. Wien, LXXXII. Bd. I. Abth. S. 117, Tafel III, 

Figur 1. 

1 !)8. Protopelobates gracilis Bieber, L a  u b e, Amphibienreste aus clem Diatomaceenschiefer v. Sullo

ditz, Abhancll. des d. naturw.-medic. Vereines „Lotos", I. Bd. 3. Heft. S. 10, Tafel I, Fig. 6, 

I. und II.

Eine ldeine mit Bombinator Aehnlichkeit besitzende, aber auch verwandtschaftliche Beziehungen zn 

Pelobates aufweisende Art aus den Diatomaceenschiefern von Sulloditz. 

PALAEOBATRAOHIDAE. 

Palaeobatrachus boh�miqus Herm. v. Mrycr. 

1860. Palaeoba.trachus bohemicus, Herm. v. Meye r, Frosche aus Tertiargebilclen Deutschlancls, 

Palaeontograph. VII. Bd. S. 180, Tafel XIX, Fig. 1. 

1880. Palaeohatrachus bohemicus Herm. v. Meyer, Franz B aye r, Palaeobatrachus bohemicu II. 

v. ;u., Aus der Braunkohle von Freudenhain, Sitzungsber. der kgl. bohm. Gesellschaft d. Wissen

schaft. Jahrgang 1880. S. 291. Tafel I.

1887. Palaeobatrachus bohemicus v. Meye r, W. W o l t e r s t o r f f, Uebeť fossile Frosche. II. Theil. 

S. (108) 28, Tafel IX, Fig. 1, XIII Fig. 1.
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Von der urspri.inO'lich nur auf einen Schade! aus der Blatterkoble von l\farkersdorf begrúndeten Art, 
von welcher spiiter weitere Exemplare bekannt geworden sind, wurde in gleichartigen Ablagerungen von 

Freudenhain ein sehr vollstandiges Exemplar gefunden, welches sich im bohm. Landes-i\Iuseum befindet. 

Franz B aye r hat dasselbe a. a. O. sehr eingehencl bescbrieben uncl sorgfaltig abgebildet. Es ist die 

grosste der in Bohmen vorkommenclen Arten von Palaeo batracbus. 

Palaeobatrachus Laubei Bieber. 

1880. Palaeobatrachus Laubei, V. B i  e b ér, Ueber zwei nene Batrachier der bohm. Braunkoblen

formation, Sitzungsber. der kaiserl. Akademie d. Wissensch. Wien, Bd. LXXXII. 1. Ahth. 
S. 100. Tafel I. und II.

1886. Palaeobatracbus Laubei Bieb., W. W o l t e r s t o r f f, Ueber fossile Frosche, I. Theil, S. 77, 
J ahrb. des naturw. Vereines for Magdeburg. 

1898. Palaeobatrachus Laubei Bieb., G. C. L a  u b e, Amphibienreste aus dem Diatomaceenschiefer 
v. Sulloditz, Abhandlungen d. deutsch. naturw.-med. Vereines „Lotos". I. Bd. 3. Heft, . 4,
Tafel I, Fig. 1-5. 

Eine kleine, aber sehr ausgepragte Art, welche bisher nur in clen Diatomaceenschiefern von Sulloditz 
in verschieclenen Altersstadien, auch im Larvenzustande erhalten vorgekommen ist. 

Palaeobatrachus Luedeckei Wolterstorff. 

1860. Palaeobatrachus Goldfussi Tschudi, Herm. v. Meye r ex parte. Frosche aus Tertiargebilden 

Deu
.
tschlands. Palaeontograph. VII. Bd. Tafel XIX, Fig. 5 und 6. 

1886. Palaeobatrachus Luedeckei, W. Wo lter s t o rf f, Ueber fossile Frosche, I. Theil. S. 67, Tafel 
•. 

IV. Fig. 5-8, 10, Taťel VI. Fig. 1-6.

Herm. v. Meye r hat diese und die folgende Art zuerst unter dem Namen Palaeobatrachus Goldfussi 

Tschndi beschrieben, zu welcher er auch die in der rheinischen Braunkohle vorkommenden von G o 1 d f u  s · 
ursprúnglich als Rana diluviana be. chriebene Art rechnet. Eine eingehende Untersuchung cler Originale 

und neuer Exemplare hat W o l t e r s t  o r ff veranlasst, eine Trennung vorzunehmen, welche sich namentlich 
auf Unterschiede stutzt, die im Baue des Schadels wahrzunehmen sind. 

Diese Art fand sich in allen Altersstadien, auch im Larvenzustand in ungeheuerer Anzahl in der 
Blatterkohle von Markersdorf bei Bohmisch-Kamnitz. 

Palaeobatrachus diluvianus Goldťuss sp., var. extensa Wolterstorff. 

1831. Rana diluviana Goldfuss, Nova acta Leop. XV. S. 12, Fig. 1-3, 5-9. Tafel XIII. Fig. 1-3. 
1860. Palaeohatrachus Goldfussi Tschudi, Herm. v. 1\1 e y e r ex parte, Frosche aus Terti!irgebilden 

Deutschlands, Palaeontograph. VII. Bd. 'l'afel XX. Fig. 4, 5. 
1887. Palaeobatrachus cfr. diluvianus Goldfuss sp. var. extensa, W. Wo l t e r s t o r f f, Ueber fossile 

Frosche, 11. Theil. S. (97) 17. Tafel VII. Fig. 3. 

l\lit l.liesem Namen belegt Wo l t e r  s t  o rf f die von Herm. v. M: e y e r a. a. O. abgebildeten Exemplare 

und ein sehr unvollstandiges aus der l\Iarkersdorťer Blatterkohle, welche sich bei annahernd gleicher Grosse 
durch gestrecktere Gliedma sen von den alteren Individuen der rheinischen Art unterscheiden. 

Palaeobatrachus sp. Wolterstorff. 

1887. Palaeobatrachus sp., W. W o l t e r s t o rf f, Ueber fossile Frosche, II. Theil. S. (98) 18. Tafel 

VIII. Fig. 3, a, b.

8 
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Ein unvollkommen erhaltenes, noch unausgewachsenes Individuum, welches angeblich von Langujesd 
stammt und sich im l\Iuseum von Gottingen befindet, scheint nach der Gestalt des Sacrums von den ubri
gen Mlun. Arten verschieden. 

E,,certae sedi•. 

'? Rana genus et spccies indet. 

1882. H. Be c k e r, Die tertiaren Ablagerungen in der Umgebung von Kaaden, Komotau und Saa;,;, 
Jahrbuch d. k. k. geol. Reichsanstalt XXXII. Bd. S. 499 ff. 

Es wird (S. 518) das Yorkommen eines Vordei"- und I-Iinterfusses von einem Frosch (nach S t u r) auf 
der Soble des II. Flotzes des Josef-Oswald-Grubenfelcles bei Tuschmitz zwischen Kaaden und Priesen erwahnt. 

REPTILIA. 

TRIONYCHIA. 

Trionyx G eoff'roy. 

Trionyx Pontanus Laube. 

1896. Trionyx Pontanus L a  u b e, Schildkrotcnrestc ans der bohm. Braunkohlenformation. Abhandl. 
d. dcutsch. natunv.-rncdic. Yr.reines „Lotos". I. Bcl., I. Heft, Taf. I-IV.

Die grosstcn der bisher aus der bohmischen Brannkohle bekannt gewordenen Schildkrotcnpanzer aus 
dem sphaerosideritfuhrendcn Hangendletten von Bruch. 

Trionyx Preschenensis Laube. 

1898. Trionyx Preschenensis L a  u b e, Bericht uber cinen neuen Trionyx aus den aquit:mischen 
Thonen von Preschen bei Bílin in Bohmen. Verhandlg. der k. k. geol. Reichsanstalt, S. 232. 

1900. Trionyx Preschencnsis L a  u b c, Nene Srh.ildk:·oten mul Fische aus cler bohm. Braunkohlen
formation. Abhandlg. d. clcutsch. naturw.-mcdic. Vereincs „Lotos". II. Bd., 2. Heft, S. 40, 
Taf. I. Taf. II, Fig. 1. 

Zwei wohlerhaltene Abdriicke von Ruckenschildern ans dem plastischen Thone von Preschen. 

Trionyx aspidiformis Laube. 

1900. Trionyx aspidiformis L a  u b e, Neue Schilclkroten unrl Fische aus der bohm. Braunkohlenform. 
Abhandlg. d. deutsch. naturw.-medic. Vereincs „Lotos". II. Bd., 2. Heft, S. 44, Taf. II, Fig. 2. 



Ein fast vollsttínrliger Abdruck des Riickenschildes eines jugendlichen Individuums aus dem l)lasti
schen Thone von Preschen. 

Trionyx sp. indet. 

1874. D. St u r, Trionyx uml andere Petrefacten aus der Braunkohle von Klosterle. Verhandlungen 

der k. k. geol. Reichsanstalt, S. 226. 

Der wohlerhaltene Abdruck eines Trionyx-Scbildes aus der Braunkohle bei Klosterle, das man vorher 
fiir einen Crocodilrest halten wollte. 

Trionyx sp. indet. 

18 2. L a  u b e, Ueber Vorkommen von Trionyxresten im Diatomaceenschiefer von Kutschlin b. Bílin. 
Verbandlungen der k. k. geol. Reichsanstalt, S. 107. 

Bericht iiber zwei sehr unvollstanclige Abd.riicke vou einzelnen Costalplatten aus deú1 Diatomaceen
schiefer von Bílin. 

Trionyx sp. indet. 

Tafel VII, .Fig. 5. 

Es liegt rnir der wohlerhaltene Abdruck eines rechten Beckentheiles, bestehend aus Pubis und 
Ischium vor, welcher uuschwer als Ueberrest einer Schildkrote zu erkennen ist. Die Pubis geht oben 
breit zweifliiglig aus und verjiingt sich ganz betrachtlich nach unten, um sich dann wieder an der 
Vereinigungsstelle mít dem Ischium etwas zu erweitern. Von den beiden Fliigeln ist nur der innere ganz, 

1ler aussere z. Th. abgehrochen. Die Flache drs Knochens ist in charakteristischer Weise von den 
Aussenrandern gegen die l\Iitte hin ungleichmassig fein gestreiťt, die Rander selbst sind dem entsprechend 

fein ausgeťranst. Der Vorderrand des erhaltenen Fliigels ist vorn l)arabolisch abgerundet. An der Symphyse
senkrecht zur i\Iittellinie abgegrenzt, biegt rlie Linie fast scbarťwinklig in den halsartigen unteren Theil 

um. Aehnlich verhalt sich das erhaltene Stiick der ausseren Begrenzungslinie, welches in den abgcbro
chenen Fliigel verlaufen wurde. Das distalc Ende des Ischiums ist etwas verdruckt, man sieht jedoch die 
Anschlussnaht an <las proximale Ende der Pubis, der tibrige Theil des Ischiums, welcher mit jener einen 

stumpfen Winkel macht, ist wobl erhalten. Nach vorn und hinten scbliesst er fast rcchtwinklig und 
gera<llinig, am unteren Ende dann stumpfwinklig ab. Auch hier Jassen sich von der Innenkante gegen 
dil' ).Iitte Yerlaufende feine Ossificationsstreifen wahrnehmen. 

Der heschricbene Abdruck kommt, wie der Vergleich mit einem mír vorliegenden Skelet von Trionyx 
ferox Schnd. ergibt, unzweifelhaft auf den Theil eines Beckens von einem Trionyx beraus. Es wird dies 

auch !dar, wenn man damit clie von O w e n urnl B e 11 ') gegebene Darstellung der Pubis eines Trionyx 

aus dem Eocaensand von Hordwellcliff zur Hand nimmt. Alie einzelnen Punkte, soweit sie in Betracht 
gezogen werclen konnen, auch die Streifuug der Flachen stimmen iibereiu, u. z. mit dem Becken am 
SkPlet geunuer als in rler scbematisch gehaltenen Abbilclung, nur der clistale Theil des Processus lateralis 
pubis ist abgehrochen. Man erkennt aber tleutlich am oberen Rande des Abllruckes den Aufbug der 

Grenzlinie in rlenselben. 

Wenn sich die Lange des Beckens des fossilen Trionyx vorn Vorderrandc der Pubis zum Hinterrande 

cles Iscbiums zur Lange des Carapax vom Nuchalrande zum Pygalrande ebenso verhalt wie bei der vorlic
g1'1Hlen Jebenden, cl. i. wie 1 : 2·25, so wtirde die Lange des zum Beckenabclruck gehorenden Carapax 0·250 
brtrageu. Da betreffende Individuum ware also nicht viel grčisser gewesen, als die aus clen Preschener 

1) Owen aad B e I I, Monograph of the fos,il Reptilia of the London Clay. Taf. XIX D, Fig. 6.
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Thonen bekannt gewordene '\'rionyx Preschenen is Lbe (0· 165) und kleiner als Trionyx Pontanus, des en 
L!.Lnge mit 0·305 gefunden wurde. Der Beckentbeil ktinnte also immerhin zu der erstgenannten Art 

gehorrn. 

Folgcnde Ma,se wurden festgestellt: 
Lange vom Vorderrand der Pubi zum Hinterrancl des Ischiums 
Lange der Pubis . . . . 
Grosste Breite derselben 
L!.Lnge des Innenfliigels 
Breite des Puhishalses . 
Breite des unteren Endes 
L!.Lnge des Ischiums in der Iitte . 
Breite an der Umfassungsstelle der Puhis 
Breite iiber die Mitte . . . . . 

Grosste Breite des Innenf:liigels 
Lange der inneren Grenzlinie 

Der Abdruck stammt aus den plastischen Thonen von Preschen. 

CRYPTODIRA. 

CHEL YDRIDAE. 

Cliely,lra Scbwei;-er. 

Chelydra argillarum Laube. .• 

0·10 
0·07� 
0'062 
0·039 
()·006 
O·OIS 
0·030 
0·024 
O 11 

0·024 
0·0\9 

1900. Chelydra argillarum L a  u b e, Neue Schildkroten und Fische aus der bohm. Braunkohlenform. 
Abbandlungen d. deutsch. naturw.-medic. Vereines nLotos". II. Bd., 2. Heft, S. 47, Taf. II, Fig. 3. 

Ein ziemlich vollstti.ndiger Carapax von einer zwischen Chelydra Decheni H. v. Ieyer und Chelydra 
Murchisoni Bell stehenden Art. 

Aus den plastischen Thonen von Prescben. 

Chelydra sp. indet. 

Tafel VIII, Fig. 6. 

Auf einer kleinen Thonplatte von PrPscben in der Sammlung des Herrn Dr. Me n z e l  liegt eine 
Anzahl durcheinander geworfener Knochenabťormungen, welche als clie Reste einer SchildkrOte zu erkennen 
sind. Leider l!.Lsst der Erbaltungszustand sehr viel zu wiinschen úbrig, und das Material ver tattet es 
nicht, grossere Deutlichkeit durch B!osslegen noch ·ve;·deckter Theile zu gewinnen. Auf der Platte sieht 
man einen langen diinnen rippenartig gebogenen Knochen (Se), der am inneren Ende hakenformig nach 
links gekriimmt ist. Diesem zunachst liegt ein l!.Lnglicher, vorn verschmalerter (Cr), wl'iter zwei an der 
Aussenseite nach vorn uncl riickwarts fliigelartig erweiterte Knochen (H, Hg), welche in einer horizontalen 
Naht zusammenstossen. Darunter folgen dann zwei sltbelformig gekriimmte Stiicke (C), davon das obere 
abgebrochen und durch Brauneisen verunstaltet ist. Das untere lasst deutlich erkennen, dass es aus zwei 
auf einander gedriickten Costalen (C,, C8) besteht, von clenen das obere im ausseren Drittel rasch in eine 
Spitze auslauft. Die Spitze des unteren verbirgt sich unter jenem. Daneben liegen dann einige Reste der 
hintersten Marginalplatten (M), dann ist noch der sechsseitige Urnriss einer der Neuralreihe angehorendeu 
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Platte (N) und ein Theil des zerdriickten Femurkopfes (F), sowie die hintere Spitze eines Costales (C) zu 
unterscheiden; andere Theile mogen von Scuten ( ) herriihren, siud ab('r nicht zu bestirnmen. Weiter 
Jasst sich aus dem Knochenhaufen nichts entwirren. Die zuerst beschriebenen Knochcn rnogen als Scapula, 
Praecoracoidansatz und Coracoid anzusehen sein. Die folgenden sind als Theile des Hyo- und Hypoplastrons, 
wie es scheint die linken Fliigel, anzusprecben, u. z. entsprechen ihre Formen einer Chelydrn. 1)

Auch die unterscheidbaren Costalen, namentlich die bcsterhaltenen kommen auf diese Gattung hinaus. 
Sie sind mít dem letzten unci vorletzten zu vcrgleichen, und hiezu passt auch die sechsseitige N euralplatte 
als sechste oder siebente, sowie die erwahnten Reste der Marginalen. 

Ein Yergleich mit Chelydra argillarum Lbe muss sich auf die Costalen uud rlie Reste der Marginaleu 
beschrúnken. Das 7. und 8. Costale von Chelydra argillarum, welche in Betracht kommen, stellen sfrh 
als kiirzer und schmaler heraus. Es liegt. die Aunahme nahe, dass hier die Reste eines álteren Indi
viduums vorliegen. Docb ist der erkennbare Aussenrand der Iarginalen weniger tief sagezáhnig wie 
bei Chelydra argillarum und ahnelt hieri11, sowie aucb in den Grosseverhaltnissen des Hyo-Hypoplastrums 
mehr einer jungen Chelydra Decheni, wie sie Herm. v. l\I e y e r i) abbilclet. Bei dieser aber scbeinen die 
Rippen auch kiirzer und chlanker zu sein. 

Die beschriebenen Reste sind zu unvollkornmeu, um noch weitere VergJc,iche anstellen zu konnen, 
sie diirften immerhin einer zweiten von Ch. argillarum und Ch. Decheni ven;chiedencn Art angehčiren, 
wesbalb sie verdienten, hier erwabnt zu werden. 

EMYDIDAE 

•. 

Ptychogaster sp. indet. 

Tafel VIII, Fig. 7, 8. 

Aus denselben Ablagerungen, aus welchen die spater zu beschreibenden Zahne von Diplocynodon 
cfr. Darwini stammen, liegen einige unbedeutende Reste eines Schildkrotenpanzers vor, die sich gleichwobl 
wenigstens auf eine bestimmte Gattung beziehen lassen; sie gehoren zmn linken Hypoplastron eines Emy
diden. Das Fig. 8 a' abgebildete Stiick bat eine wurmfrassartig fein genarbte ebene Aussenftacbe, uber welche 
etwa ein Drittel YOm Rande eine gekriimmte Qucrfurche verlauft. Auf der Innenseite Fig. 7 a sieht man 
den hinteren Ansatz der Sternalbriicke, von dem aus nach riickwarts eine hervorspringende, etwas nach 
einwarts gericbtete Leiste abgeht. Der vor ihm gelegene ebenfalls genarbte Theil scbragt zum Aussen
rande ab. Die Brucbflachen des Stiickes (Fig. 7, c) lassen die spongio-cavernose Structur der Knocben
platte erkennen, die nur gegen die Grenzflachen hin, namentlich nach der ausseren dichter wird. 

Ein zweites Stiick ist ebenso beschaffeu. Auf der Innenseite ist es glatt, schrag gestreift, aussen ge
narbt. Es gebort dem inneren Theil des Hypoplastrons an. Die senkrechte Grcnzlinie entspricbt der Me

,liansutur. Zur Orientirung client die sicbtbare Querfurcbe. 
Verglichen mit clem conespondirenden Theil eines l. Hypoplastrons von Emys europaea Gray zeigt 

unser Stiick <las ganz µ-leiche Aussehen, nur ist der Rand unter dem Sternalbriickenansatz breiter, und es 
fehlen die auf diesem Th�ile des Emysschildes sicht baren schragen Kerbstreifen; es ist viel diinner als das 
fossile Stuclc, und auf der Aussenseite fehlt auch die bei jenen vorhandene feine Narbung. 

Dagegen la st ein Vergleich rnit den correspondirenden Theilen von Ptychogaster- Plastren, wie sie 
von R e i n  a c h  1) in seinern Werke iiber die Scbildkroten des Mainzrr Beckens mittbeilt, eine weit grossere

1) He rm. v. :\Ieye r, Ueber Chelydra Murchisoui und Ch. Decheni. Palaeontogr. li. BJ. S. 237. Taf. XXX, Fig. 2-9.

2) He rm. "'· Meyer, Zu Chelydra Decheni. Palaeontogr. XV. Bd. S. 41. Taf. IX.
1) A. von Re in  ach, Schildkrotenre�te im Mainzer Tertiiirbecken uud in henachbarten uogefahr gleicbo.lterigen

A blagerungen. Frankfurt a /M .. 1900. Ta f. VIII, IX, XIIT, XIV, X VIII, XXI, XXII, XX VITI. XXIX. 
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Uebereinstimmung, weil auch in jenen Punkten, wo unser Stiick von Emys abweicht, erkennen. Der Stcr

oalansatz, die I:andleiste, die Fonn des Randprofiles stimmen genau. Hinzu kommt noch die Narbung der 
Aussenseite, welche von Re i n  a c h  ( er nennt sie Granulirung) als fiir Ptychogaster charakteristisch erkli.irt. 

Yon den Formen, welche von Re i n  a c h  beschrieben bat, diirfte PtJchogaster Roemeri Rein. 2)

aus dem Corbiculakalk von Wiesbaden unserer bohmischen Schildkrote zunachst schon in der Grosse sehr 

nahe kommen, anch die Lage der Sutur auf der Aussenseite stimmt gut iiberein, wie man aus der Ein
tragung in die von v. Re i n  a c h  entlehnte Contur ersieht. Doch ist unser Rest wohl zu diirftig, um 
darauf ein grosseres Gewicht legen zu konnen. 

OHERSIDAE. 

Te611ulo Linnée. 

Testudo calcarea Fritsch. 

1893. Testudo calcarea Ant. Fritsch, O zemské želvě z českého útvaru třetlhorého, Vesmír, XXII. 
Bd. S. 281, Fig. 78, A, B, O. 

Es wil'd das von beiden Seiten erhaltene Xyphiplastron einer Landschildkrote beschrieben und abge
bildet, <las im festen Siisswasserkalk in der Umgegend von Eger, also wahrscheinlich in einem Bruche bei 
Trebendorf oder Aag, gefunden worden ist. 

CROCODILIA. 
. .. 

EUSUCHIA. 

ALLIGATORIDAE. 

Di11locy11otlon Po1nel.

Diplocynodon cfr. Darwini Ludwig sp. 

Tafcl VIII, Fig. !J a-g.

1877. Alligator Darwini R. Ludwig, Fossile Crocotliliden aus der Tertiarformation des Mainzer 
Beckens, S. 4 ff., Tafel I-XVI. Palacontographica. III. Supplement. 

D. S t  ur  berichtet in den Verhandlungcn der k. k. geol. Reichsanstalt 1873, S. 315, uber eiuen un
zweiťelhaften Krokodilzahn, welcher von Bergdirector II. B e c k e r  in Klosterle im Josef-Oswald-Schachte 
dort in der Braunkohle gefunclen worden war. Er stimmt mit zwei anderen aus der Braunkohle von Flaha · 

stammcndcn genau iiherein. Auf diesen Fund bezieht sich offenbar, was H. B e c k e r  a. a. O. in seiner Ah
ltarnllung iiber die tcrti1ren Ablagcrungeu der Umgebung von Kaaden, Komotau mHl Saaz iiber das Yorkommcn 
von Kroko(lilrcsten in (ler 2. Kohlenbank des Oswalrl-Schachtes im Josef-Oswalcl-Grubenfeld bei Tuschnitz 

i) A. von Rein ach a. a. O Tuf. XXI.



zwischen Kaaden uml Priesen erwahnt: ,, Intere::isant sind die in, der Kohle gefundenen Thierreste, umso, 
mehr clie Fauna der bohm. Braunkohle so wenig bekannt ist. Die Alligatorreste, von welchen ca. 15 Exem
plare an verschiedenen Stellen gefunclen worden, siud genau an eine und dieselbe Stelle gebumlen, sie bc
standen aus Kinnladen mit Zahnen, Ri.ickenwirbeln und Schilclern; leider siml die Knochen nicht fest mul 
zerfallen, insoferne sie nicht von der Kohle eingeschlossen sind. u Nach einer Fussnote bestimrnte D. S t  u r 
die ihrn vorgelegten Stiicke als „ wahrscheinlich Alligator Danvini." Weiter erwil.hnt Bec k e r: ,, Es scheint, 
dass grgen Weinern sowohl Koblen als Zwischenmittel machtiger werden. In letzterem eine ungewohnlichc 
Menge von Krokoclilknochen." 

We<ler von clem Binen noch von dem anderen Vorkommen ist mír etwas zu Gesicht gekommen. 
Dagegen befiuclen sich in der geologischeu Sammlung des bohmischen Lancles-Museums 7 Zalmkronen, 

for clic al Funclort Seltsch bci Saaz angegeben ist, ·wekhe die grosste Uehereinstimmung mít jenen von 
R. L u  cl w i g a. a. O. Tafel I, Fig. 14 b-g von Diplocynodon (Alligator) Darwin i aus der Braunkohle von
Buch und Gusternhain im Westerwalde abgebildeten erkennen lassen. Die Zahne sind kegelformig, zu rre
spitzt, leicht gekriimmt, glatt, geringelt, elliptisch im Querschnitt mit zwei scharfen Langsleisten an den
Enden dt>r langeren Acbse. In der Mitte der Abbruchfiacbe ist eine Pulpalcaverne $ichtbar. Sie baben
demnacb alle Eigenschaften an sich, welche der genannte Palaeontologe a. a. O. S. 2 als charakteristisch
fiir die Zahne dieses Crocodiliden anfiihrt. leh halte jedoch fiir angeme�sen, so lange nicht noch weitere
Reste vorliegen, fiir die vorliPgenden Zahne die Bezeichnung „ cfr. Darwini" beizubebalte11.

Der grosste Zahn ist 0·01 i'> hoch, 0·006 bezw. 0·007 an der Basis breit. 
Der Fundort Seltsch liegt siidostlich von Saaz in der Nahe (siidl.) von Michelob am Rande der 

Saazer Braunkoblenbucbt. Der Ort selbst befindet sich bereits im Rothliegenden, doch reicht von Norden 
her der Rand der Braunkohlenbildungen - Braunkohlensandsteine und sogenannte Saazer Schichten -
bis in seine Nahe. Wie ich aus verlasslicher Quelle erťabren habe, wurclen wiederholt zwischen Michelob 
und Seltsch und zwischen diesem Orte und Zierau Versuchscbachte - das letztemal 1870 - in den genannten 
Ablagernngen, welche schwache Moorkohlenflotze fiihren, niedC'rgebracht. Da aber kein abbauwurdiges 
Flotz angetroffen wurde, gab man die Sache bald wieder auf. Die weiter vorn beschriebenen Ptychogaster
reste und die Diplocynodonzahne mogen bei sokber Gelegenheit hervorgezogen worden sein. Etwas Na
beres konnte iiber den Fund an Ort und Stelle nicht erfragt werden, da derselbe, wie ers_ichtlich, schon 
vor sehr geraumer Zeit gemacht worden i t 1). Darnach wtirden diese Krokoclil- und Scbildkrotenreste aber
aus einer tieferen Stufe stammen als jene, deren weiter oben nach S t  u r und Be c k e r  Erwahnung ge
than wurde, doch scheint mir die J\foglichkeit nicht ausgeschlossen, dass sie doch aus diesen letzteren 
stammeu und nur ihren Wcg von einem Funnnrte in der Saazer Bucht i.'lber Seltsch nach ihrem gegen
wiirtigen Aufbewahrungsort geuommen haben konnten. 

Ilťrr Docent Dr. C. A. R e d l i c h in Leoben theilte mir wahrend der Drucklegung drr SJnopsis mít, 
dass <'r mit der Untersuchung von Re ten einer almlicben Crocodilidenart aus clem Falkf'nauer Becken 
beschiiftigt ist. 

Diplocynodon cfr. Steineri Hofmann sp. 

Tafel VII, Fig. 6. 

1887. Crocodilus Steineri Hofmann, Crocodiliden aus dem Miocaen der Steiermark, Beitrage zur 
Palaeontologie Oesterreich-Ungarns u. d. Orientes, V. Bd. S. 26 ff. Tafel XI-XV. 

Es lied mir ei1 u Knochenplatte aus dem Riickťnpanzer eines Krokodiles vor, welche quer oblong 
durch einen nicht geuau die l\Iitte einbaltenden hohen scharfen Wulst in zwei ungleiche Hll.lften getheilt 
wird. Di1• obrre Seite hat einen glatten abgeschragten Rand, der voru etwas breiter als hinten ist. Der 
untere i t ein wenig convex nach aussen, die Schmalseitenrander sind gem.de. Die Oberflache der Platte ist mit 
groben Eindriicken versehen, clíc dem Wulst zunachst gelegenen sind rundlich, die ausseren sind zu 
langlichen, sich strahlenformig orclnenden Gruben zusammengeflossen, in jecler der vier Ecken steht eine 
kleine clerartige. Der l\Iittelwulst ist durch die Rancler der ihm zunll.cbst gelegenen Gruben an seinen 

') In clen Be,itz tli s Musrums kamen lir Stiicke 1888 durch den Gymoasial-Profe,sor Dominik Thiel in Komotau. 
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Seiten je fiinfmal grob eingekerbt. Die Breite der PJatte betrligt 0·036, die Hohe voru 31, binten 0·028, 

die Lánoe des Kammes 0·020, seine Hohe in der Mitte 0·003. Die Breite der Flache rechts clavon O·OI7,
o 

jener links clavon o·Ol4. 

Die Platte stimmt in ganz uberraschender Weise mít jener uberein, welche Prof. H o f m a n n  a. a. O. 
Tafel Xlll, Fig. 6 abbildet, nur ist cliese um ein geringes grosser. Die Platten liegen gegen einander 
symmetriscb, haben den boben, die Rander oben und unten nicht erreichenclen :Mittelwulst uncl die durch 
ibn hervorgebrachten ungleichen Hlilften, die oblonge Gestalt, ja aucb das Langs- uncl Quer-Profil gemein, 
unci es stimmt auch die Narbung der Oberfiache Punkt fiir Punkt. 

Wenn es sich um zwci Lammellibrachierklappen handeln wurde, so hatte man bei solcher Ueberein
stimmung clie Identitat beicler auszusprechen. In unserem Falle jedoch glaube ich doch nicht berechtigt 
zu sein, auf Gruncl der Gleichheit zweier Hautknochenplatten die vollige Identitat ihrer Trllger bebaupten 
zu durfen, umso weniger in der Erwllgung, dass H o f m a n  n's Diplocynodon Steineri aus dem Liegenden 
der Braunkohle von Eibiswald, also aus dem mittleren Miocaen stammt, wahrend die beschriebene Platte in 

der oligoca.enen Braunkohle von Lukawitz gefunden worclen ist. Der Trager dieser Platte ware als ein 
Vorlaufer des steirischen Krokodiles anzusehen, wenigstens lasst sich mit diesem eine weit grossere Aehn
lichkeit a.nnehmen, a.ls mít den rheinischen Formen, welche R. L u dwi g als Diplocynodon [Alligator] Dar· 
wini und [Crocodilus] Eberti beschreibt. Aus den gegebenen Abbildungen lassen sicb leicbt jene zwei Platten 
des Ruckenpanzers ausfindig machen, welcbe der unsrigen entsprechen. Die Grossen derselben stimmen 
sehr gut uherein, clesgleichen der glatte, abgeschragte Oberrand; aber bei heiden Arten a.us der Braun
kohle von l\Iessel ist clťr l\Jittelwulst nur schwa.ch entwickelt und uberdies clie Narbung mehr gleichformig 
netza.rtig. Grossere Aehnlichkeit bis auf clie geringere Grosse hesitzt ubrigens clie entsprechende Pla.tte 
von Diplocynodon [Crocodilus] Butikonensis Herm. v. �I e y e r 1) aus der Schweizer Susswassermolasse. 

? Diplocynodon sp. indetenn. 

Ta.fel VII, Fig. 7. .. 

Es liegt der Hohlabclruck eines Wirbelkorpers von regelmllssig symmetrisch vierla.ppigem Umriss vor, 

die vorderen Lappen sind schm1Ller und kiirzer als die hinteren, clie sie verbindencle Linie ist beiderseits 
nlichst den Enclen und in der Mitte eingeknickt. Die hinteren sind breit, a.bgerundet, gewolbt, in der 
Mitte durch einen seichten Ausschnitt getrennt. Zwischen den vorderen und hinteren Lappen ist der Korper 
s tar k halsartig eingezogen. 

Der Abdruck lasst sich uuschwer als Abformung eines Reptilienknochens erkennen. Nach seiner ge
drungenen Form kanu man ihn nicht auf eine Schildkrote bezichen, wohl a.ber auf einen Crocodiliden. 
Wenn man C. B. Br u h l's Skelet der Crococliliclen zur Hanel nimmt, crsieht mnn sehr balcl, dass der Ab
druck sich mit einem Wirbel von Alligator sclerops vergleichen lasst. Es ist hier zu verweisen auf Tafel I, 
Fig. 7, 10, Tafel II, Fig. 6, Tafel III, Fig. 2. Man erkennt zunlichst, class der Hohldruck die Ahformung 

der Oberseite eines Wirbelkorpers darstellt. Der Dornfortsatz ist vom Bescha.uer abgekehrt und cnkrecht 
nach unten in die Mitte des Abdruckes zu denken. Dann ergibt sich, dass die vorderen schmalen La.ppen 
den vorderen, demnach die breiten hinteren Lappeu den hinteren Zygapophysen entsprechen. Ob der im 
vorderen Theile des Abdruckes vorhandene korperliche Rest einem Theile des ,�,irbelkorpers oder nur 
den abgelosten oberen Bogenstucken entspricht, ist nicht a.uszuma.chen. lm ersteren Falle wiirde der Er
haltungszustand derselbe sein wie bei allen Thierresten aus clen Preschener Thon"n. J edenfalls a.ber 
entsprechen die Lappeu nicht denselben Sciten, sondern die schmtileren bieten die Ahformung der vorrleren 
Zygapophysen von der Unterseite, die breiten jene der Oberseite der hintereu Zygapophysen. 

Was clie allenfa.llsige Stellung des betreffenden Wirbels im Skelet a.nbelangt, so wird cliese bei der 
Unvollkommenheit des Objectes wohl kaum mít einiger Sicherheit festgestellt werden konnen. Die grosste 
Uebereinstimmung scheint mír aus dem Vergleich mit einem der Halswirbel vorba.nden zu ein. Einem 
solchen entspricht clie gedrungene Gestalt; clie úbrigen Wirbel sind bei Alligator gestreckter. Nach den 

1) Palaeontograpb1ca. IX. BJ. s. 67 ff. Taf. XTI.
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Abhildungen von B r ii h l  wii.rde ich glauben, dass der . Hal wirbel 1) die grosste Aehulichkťit mit un erem

Stiicke zeigt. 

Die ebereinstimmuug unseres Abdruckes mit einem Wirbelkorper von R. Lu d w i g's Diplocynodon 
(Alligator) Darwiui i t ebenfalls in die Augen prinrrend, u. zw. mochte die Vergleichung auch hir einen 

HalswirbeP) sprecben, doch wi.i.r<le es sich um ein Thier handeln, des en Lanrre nahezu die doppelte eines 
alteren D. Darwini besass. 

Der au den Thonen von Preschen stammende Abdruck hat eine Lange von 0·039 in der Mittellinie 
0·029. Die Breite hetrll.gt vorn 0·034, in der l\'Iitte 0·009, hinten 0·044. 

AVES. 

CAHINATAE. 

ANSERIFORMES. 

ANSERES. 

•• A,uu Lh111l-c. 

Anas (?) basaltica Bayer. 

18 2. Anas (?) basaltica Franz Bayer, Ueber zwei neue Vogelreste aus der bohm. Tertilirformation. 
itzungsber. der kgl. bohrn. Ge cli ch. d. Wissensch. Jahrg. 1882. . 60 ff. Fig. 1. 

E f-intl die Ilauptknochen der vorderen Extremitat eine Wasservogels erhalten, welche mit den 
FHigelknochen einer siidliintlischen Ente gro se Aehnlichkeit besitzen. 

A u dem bitum. Oiatomaceen chiefer (tertiiire Tuffablagerungen B aye r) von Warnsdorf. Original 
im bohm. Landes- 1u eum. 

Anas (?) Skalicensis Bayer. 

18, 2. Ana · (?) Skalicensis Franz Bayer a. a. O. Fig. 2. 

Re te eine 11och jungen Vogel , welche al. vordere Extrt>miUit sich deuten la en. 

Aus dem Diatomaceenschiefer von kalitz bei Leitmeritz. Original im bohm. Lande::;-Museum. 

1) Br u b I a. a. O. Taf. II, Fig. 6. V. Cl. 8.
2) R. Ludwig, Fossile Crocodtliden a. a. O. Taf. VI Fig. 3 i. 

9 
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CHARADRIIFORMES. 

SOOLOPAOIDAE. 

Totn11u• Bech�tein. 

Totanus praecursor Laube. 

Unter den mir zur Untersuchung mitgetheilten neuen Enverbungen, welche Henn Dr. P. M e n  z e  I in 
letzter Zeit 1) zugegangen waren, befinden sich auch dte beiderseitigen Abdriicke der Oberseite eines Beckens
von einem Vogel. Auf der einen Platte, welche zum Originale der nebenstehenden Abbildung beniitzt 
wurde, liegt dasselbe in allen seinen Theilen bis auf die verloren gegangen�n rechten Ischium und 

Fig. 14. 

Tutcinus praeciwsor Lbe. 

Becken, Kreuzbein und linke Rippe. 

Pubis wohl erhalten vor. Das linke Ileum ist an den Randem ein 
wenig ausgebrochen, sonst aber scharf und gut abgeformt. Es ist 
proximal breiter und hat einen abgerundeten Oberrand. Das Ischium 
zeigt in der Mitte eine oval dreiseitige Flache, beiderseits durch 
Leisten vom Kreuzbeinfeld einerseits und dem Foramen obturatorium 
anderseits getrennt. Letzteres ist langlich und reicht bis an das 
kenntlich als A usschnitt vorhandene Acetabulum femoris. Distal ist 
das Ischium durch eine concave Linie begrenzt, in welcher die am 
Innenrande des Foramens herablaufende Leiste ein wenig vorstebt. 
Der linke Pubisast ist vom Acetabulum an scharf abgedriickt. Ein 
diinner, schmaler, nach auswarts convexer Knochen, der weit nach 
hinten vorsteht. Sein Zusammenhang mit dem distaleu Theile des 
Ischiumc; ist nicbt recht deutlich. Das Kreuzbein lasst 8 verschmol
zene Wirbelkorper za.hlen. Die Sacrallacuuen zwischen dem Wirbel
saulenstiick und den Beckentheilen sind in Doppelreihen vorhan<len. 
Sie nebmen innerhalb dieser ein spitzrhombisches, distal ahge
stutztes Feld ein. Neben dem }. Ileum hat sich der Abdrnck der 
oberen Halíte der Jetzten Rippe erhalten. 

Auf dem Gegenstiick ist die Abformung des Beckentheiles und 
Kreuzbeines weniger vollsUin<lig und deutlich vorhanden; doch lasst sich daran <las Acetabulum femori 
gut unterscheiden. An das Kreuzbein schliessen sich proximal noch einige Riickenwirbel, die aber bis auf 
einen sehr undeutlich sind. Zwischen der Wirbelsaule und dem Vorderranfl des l lenms ist ausser <lem 
Gegenabdruck der erwahnten Rippe noch der einer zweiten mit einem Processus uncinatus versehcnen 
sichtbar. 

Ueber die Maasse des iiberlieferten Stiickes gibt die beigegebene in nn.tiirlicher Grosse gefertigte 
Zeichnung Aufschlnss. 

Die Knochen waren unzweifelhaft sehr zart und di.inn. Auf den Fill.eben der Beckentheile nimmt 
man mit Hilfe der Lupe eine feine chagrinartige Naťbung wahr. 

Es ist naheliegend, dass man schon nach dem Vorkommen den ehemalige1,1 Besitzer der beschrie
benen Knochenreste unter den Sumpf- bczw. Wa�servogeln suchen wird. Da die bekanntgewordenen fossilen 
Ueberlieferungen ihres mangelhaften Erhaltungszustandes wegen zumeist sehr viel zu wiinschen iiťrig 
lassen, suchte ich zunachst eine nahere Bestimmung des Restes durch die Vergleichung mit lebendem 
Material zu gewinnen. 

· Unter den mir vom zoologischen Institute unserer Universit!lt zu Gebote gestellten Skeleten zeigt
das von Totanus glareola L. in der Beckenanlage mit dem fossilen eine iiberraschende Aehnlichkeit. Zur 

1) Aus diesem Grunde konnte dieses Vorkommcn nicht in die Seite 2 und 3 gegebene Uebersicbt einbezogen werden.
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Beurtheilung dieser Ansicht ftige ich die nach diesrm Stiic�e angefertigte Abbildung der Jinken Becken
hulfte und des Kreuzbeines hier bei. Der fiir den ersten A ugenblick auffallende Unterschied in der Breite 
und das scheinbare Fehlen des For. obturatorium claran wird weniger bemrrkenswert, wenn darauf auf
merksarn gemacht wird, dass das fossile Becken breit und flach auf das 
Ge!,tein aufgedruckt ist, wabrend das recente in sitn von der Oberseite 
gezeichnet wnrde, daher letzteres in der distalen Halíte gegeniiber jenem 
etwas schmaler aussieht und der gedachte Durchbruch durch clie dari.iber
liegende Mittelleiste verdeckt wird. Die grosse, in allen Einzelnht>iten 
hervo1 tretende Uebereinstimmung ist nicht zu verkennen. Hiezu komrnt 
noch, dass die Knochen von T. glareola L. eben jene zarte Beschaffenheit 
besitzen, wie sie <ler fossile Vogel wahrnehmen lasst. Sie sind nur an 
den Randem etwas starker, in der Flache pergamentartig diinn, durch
scheinend und zeigen unter der Lupe ganz dieselbe feioe Narbung, 
welche an dem Abdruck sichtbar ist. Auch die Grossenverbaltnisse 
stimmen auffallig i.iberein, so dass die fossile Art mít der lehenden auch 
in dieser Hinsicht zusammentrifft. Diese Umstancle werden durch die 
Thatsacbe bekraftigt, class an allen anderen Skeleten, die noch in Vergleich 

Fig. 15. 

Totanus glareola L.

Lioker Beckenfiiigel und Kreuzbein 
gezogen werden konnten, recht auffallige Unterschiede sofort hemerkbar von oben gesehen. 
wurden. Dadurch glaube ich rilich berechtigt, den fraglichen Vogelrest 
als zu Totanus gehorig mit einem Artennamen zu belegen. 

Fos ile Scolopacidenreste sincl aus eocaenen und ji.ingeren tertiáren Ab!agerungen bekannt geworden. �) 
l ch verdanke meinem verehrten Freunde, Hofrn uscum-Director Prof. Tb. Fu c h s in Wien, clie Moglich
keit, zur Untťrsnchung des b schriebenen Reste s A. Mi In e-E d w a r  d s3) grosses Werk i.iber die fossilen 
Yogel Frankreichs zu Rathe zieben zu konnen. Lf'ider kann auch von dem, was hier geboten wird, nur 
wcniges zum Vergleiche benutzt werden. Was YOn Totacus Lnrtetianus A. M.-Eclw.�) und Tringa gra
cilis 5) A. M.-Eclw. aus dem 1\Iiocaen des Dep. Allier (Langy) mitgetheilt wird, bezieht sich fast aus
schliesslich auf Extremitaten.k.nochen. Nur von Jetzterer Art wird auch das Bruchsti.ick eines Beckens 
- <las r. Ileum - abgebildet, das aber zu unvollstanclig · ist, um in Vergleicll gezogen werden zu konnen.
Dagegen zeigt unser Abdruck wieder die vollige Uebereinstimmung mit der dort gegebrnen Beschreibung
des Beckens von Totanus, sowie mit der A bbildung desselben von T. glottis L. 6)

Der beschriebene Vogelrest stamrnt aus dem plastischen Thone von Preschen. 

A vis genu s et s peci es iudet. 

1877. Ottomar N o  v a k, Fauna der Cyprisschiefer des Egerer Tertiarbeckens, Sitzungsber. d. k. Akad. 
d. Wissensch. Wien. LXXVI. Bd. 1. Abth. S. 7, Tafel III, Fig. 8.

Einzelne Federn und Knochen eines unbekannten Vogels aus dem Cyprisschiefer von Krottensee 
b. Konigsberg a. E.

2) A. v. Z itt e l, Handbuch der Palaeontologie. III. Bd., S. 844 ff. Cuv i e r, Recherches sur les ossm. fossiles, quat.

Edit. Atlas I. Taf. 153, Fig. 4, 6, Taf. 154, Fig. 7. H. v. Meyer, Zur Fauna von Oeoingeo, Taf. I, Fig. 4. 
3) Alp h o n s e  Mi l n e-E dwa r d s, Recherches anatomiques et paléontologigues pour servir a l'histoire des Oiseaux

fossiles de la France. 

') a. a. O. J. Bd., S. 402. II. Bd., S. 579, Taf. 63, Fig. 1-22. 
3) a. a. O. I. Bd., S. 411. II. Bd., S. 572, Taf. 58, Fig. 2, Taf. 64, Fig. 1-24.

•) a. a. O, S. 381 ff., Taf. 60, Fig. 24, 25.
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l\llANI 1VIALIA. 

UNGULATA. 

PERISSODACTYLA. 

TAPIRIDAE. 

Tupir11• Ltnnée. 

Tapirus helveticus Henn v. Meyer .. 

1865-68. Tapirus helveticus Henn. v. Meye r, Die fossilen Reste des Genus Tapirus. Palaeonto
graphica. Bd. XV, S. 185 ff., Taf. XXVI-XXVIII partim. 

1901. Tapirus helveticus Meyer, Max S c h 1 o s s e r, Zur Kenntnis der Saugethierfauna d. bohm. Braun

kohlenform. S. 21. I. BeitriLge zur Kenntnis der Wirbelthierfauna d. bohm. Braunkohlenform. 
Abhandl. d. cleutsch. natnrw.-mecl. Vereines „Lotosu . IT. Bd. 3. Heft. 

Ein Zahn in der geol. Sammlung des bohm. Lancles-1\luseums aus clem Siisswasserkalke von Tuchorschitz. 

RHINOCERIDAE. 

Ace1•,itlieri1un U.uup. 

Aceratherium aff. Croizeti Pomel. 

1852. Aceratherium Croizeti P o  rn e 1, Cataloguc methodique, S. 77. 

1862. Rhinoceros oder Aceratherium Ed. Su e s s, Ueber die grossen Raubthiere der ósterreith. 
Tertiarablageruugen. Sitzungsber. der kais. Akad. cl. Wiss. Wien. XLIII. Bd., S. 225. 

18 9. Aceratherium sp. M. S c h l  o s s e r, Die Affen, Lem uren, Chiropteren etc. des europaischen 

Tertiars. Beitrage zur Palaeontologie Oest.-Ung. u. d. Orients. VII. Bd, S. 270, Fussnote. 

1901. Aceratherium aff. Croizeti Pomel, l\I. S c h I o s ser, Zur Kenntnis d. Su.ugethierfauna etc. 
S. 20, Taf. I, Fig. 28. I. Beitr. z. Kenntn. d. Wirbelthierfauna d. hi.ihm. Braunkohlenform.
Abhandl. d. deutsch. naturw.-med. Vcreine� ·

,,
Lotos". II. Bd., 3. Heft.

Etwas verschieden vom typischen Ac. Croizeti Pom. zwei Ziihne aus dem Siisswasserkalke von 

Tuchorschitz. 

Aceratherium ? Oadibonense Roger sp. 

18fí9. Hhinoceros Schleiennacheri Knup, G e i n  i t z, Bericht iiber <las Dresdner geolog. l\[useum. 
Verhandl. d. geol. RcicbsrmstaH, S. 178 



1870. AcerathHium tetradactylum Cart. E. S u e  s s, Neue Saugethierrťste aus Oesterreich. Verhandl. 

d. geol. Reichsan�talt, S. 28.
I !JO 1. Aceratherium ? Cadihonense Roger sp., :M. S c h l  o s s e r, Nachtrag zur Siiugetbierfauna der 

bohm. Braunkohlenformation; Anhang zur Synopsis S. 78. 

Vier Zahne aus der Blatterkohle von l\larkersdorf. W citeres hieri.iber a. a. O. irn Anhang-e z. Synopsis. 

Aceratherium cfr. Steinheimense Jáger sp. 

1890. Aceratherium minutum Cuvier sp., L a  u b e, Saugethierzithne aus rlem Basalttuff von Waltsch. 

Sitzungsber. d. deutsch. naturw.-med. Vereines „Lotos". Nr. 8. 

1001. Aceratherium cfr. Steinheimensc Jagrr sp., l\I. S c lt l o  s s e r, Zur Kenntnis der Saugethierfauna 

etc. S. 21 uncl 33 a. a. O. 

Das Bruchsti.ick eines oheren P3 aus dem Basalttufť von Waltsch. 

Aceratherium sp. indet. 

1901. Acemtherium sp., .M. S c h l o s ser, Zur Kenutn. d. Siiug-ethierfauna etc. S. 19 a. a. O. 

Ueberreste einer grosseren Art, di-e vielleicht zu .Aceratherium platyodon i\Iermier gehort, aus clem 

Tuchorschitzer Sússwa serkalk. 

Aceratherium. 

InOI. Acerntherium, 1L.Sc h l o s s e r, Zur Kenntnis d. Saugethierfauna etc. S. 24, Tať. I, Fig. 22, 27 

a. a. O.

Zwei P1 von eincm Individuum aus der Hraunkolilť von Lukawitz.

ARTIODACTYLA. 

ANTHRAOOTHERIIDAE. 

;l11tl,rnc<1l/1eri11,111, ·cnwier. 

Anthracotherium magnum Cuvier. 

1834.-36. .Anthracotherium rnagnum Cuvier, Recl1erches sur les O,:sments fossiles. 1II. Bd., S. 3%, 

Taf. 80, F1g. 1-3, 6, 7. 

1863 . .A11thracotherium magnum Cuv , Ed. S u e s s, Verhaucll. d. k. k. geol. Reichsanstalt. S. 12. 

Ein oberer Eckzahn aus der Braunkohle von Lukawitz. Weiteres hierúber im Anhang: Narhtrag 

zur Saugethierfau1rn der bohm. Braunkohlenf,mnation von Dr. )Iax S c 11 l o  s s e r, S. 77. 

Anthracotherium cfr. magnum Cuvier. 

1 79. Anthracotherium cfr. rnagnum Cuvier, Tli. Fu c h s, Anthracotherium aus dem Hasalttufť <les 

Saazer Kreises. Verhandlungen d. k. k. geol. Reichsanstalt. S. 18 j, 
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Ein 1. Unterkiefer-Praemolar aus dem Basalttuff der Saazer Gegend ohne nahere Fundortsangabe, 
stammt nach Fr. T e l l e r  aus der Griinerde (unterster Basalttufi) von At chau hei Kaaden. Weiteres 

dariiher im Anhang. . 78. 

? Anthracotherium sp. ? Aceratherium. 

1901. ? Anthracotherium sp. ? Aceratheriurn, M. S c h l  o s s e r, Zur Kenntnis der Siiugethierfauna etc. 

S. 27, Taf. I, Fig. 17, 19 a. a. O.

Ein einzelner Zahn, dessen ehemaliger Platz im Kiefer sich schwer ermittcln lilsst, der vielleicht 

eher als Aceratherium gedeutet werden kanu, aus der Braunkohle von Lukawitz. 

1832. 

1899. 

SUIDAE. 

Hyotl,eri11ni Herm. "· lleyeť. 

Hyotherium Sommeringi Herm. v. Meyer. 

Hyothcrium Sornmeringi, Herm .. v. M e y e r, Die fossilen Ziihne und Knochen und ihre Ab
lagerungen in der Gegend von Georgensgmiind. S. 43, Tafel II, Fig. 9-17. 

I-Iyotherium Sommeringi, L a  u b e, Saugethierzli.hne a. d. Basalttuff v. Waltsch. Sitzungsber.

d. deutsch. naturw.-med. Vereines "Lotos". Nr. 8.
.. 

Ein unterer M3 aus dem Basalttuff von Waltsch. D. S t  u r 1) erwli.hnt das Vorkommen von H. Somme

ringi nach Ed. S u e  s s im Hangendletten der Braunkohle von Flaha und Winternitz. An der angezogenen 

Stelle bei Jo k é 1 y 2) findllt sich jedoch nur: "In der Gegend von Winternitz im Letten nach der Unter
suchung des Herru Prof. Ed. S u e  s s Knochen einer cloch nicht naher bestimmbaren Crocodilen- und 

Suiden-Art". 

Palaeocl,oer1.1,11 C1nier. 

Palaeochoerus cfr. aurelianensis Stehlin. 

1861. Choerotherium sansaniense Lart. Ed. S u e  s s, Ueber die grossen Raubthiere der čisterr. 
Tertill.rablagerungen. Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss. Wien. XLIII. Bd., S. 225. 

1889. Palaeochoerus Meissneri Herm. v. Meyer -sp. (Palaeoch. typus Pom.). Max S c h l  o s s e r, Die 
Affen, Lemuren etc. d. europ. Tertill.rs, Beitr. zur Palaeontologie Oesterr.-Ung. u. d. Orients. 
VII. Bd., S. 290, Fussnote.

1899. Palaeochoerus aurelianensis Stehlin, Ueber die Geschichte der Suiden. Abhandl. d. schweiz. 
palaeontol. Gesellsclrnft. XXVI. Bd., . J 1, 42, Taf. I, Fig. J 3. 

1901. Palaeochoerus cfr. aurelianensis Steh Jin, Max S c h I o s s e r, Zur Kenntnis der Sl1.ugethierfauna 

etc. S. 16, Taf. I, Fig. 6, 7 a. a. O. 

1) D. St u r, Studien iiber die Altersverhaltnisse der nordbohmischen Braunkohleoablagerungen. Jahrb. d. k. k. geol.
Reichsanstalt. XXIX. Bd. S. 144. 

2) J o h. J o  k é 1 y, Die Tertiiira.blagerungen de1r Saazer Beckens uod der Teplitzer Bucht. Jahrbuch d. k. k. geol.
Reichsanstalt IX. Bd. S. 534. 
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Die Mufigste von al!en Saugethierarten aus dem Tuchor chitzer Siisswasserkalk, welche bisher unter 
verschiedcnen Namen, gewohnlich als Palaeochoerus oder Hyotherium Meissneri H. v. M e y e r, angefiihrt 

wurde. 

TRAGOLIDAE. 

Gelocus Aymard. 

Gelocus Laubei Schlosser. 

1901. Gelocus Laubei, l\I. S c h I o s s e r, Zur Kenntn. d. Saugethierfauna etc. S. 22, Taf. I, Fig. 8, 12 
a. a. O.

Ein Unterkiefer aus der Braunkohle von Lukawitz. 

P",laeo,neryx Her1n. v. Heyer. 

Palaeomeryx aft'. Meyeri Hofmann. 

1893. Palaeomeryx l\leyeri, A. Ho f m a n n, Die Fauna v. Goriach. Abhandlungen der k. k. geolog. 
Reichsanstalt. XV. Bd., S. 61, Taf. XII, Fig. 10-15, Taf. XIII, Fig. 1-4, 6. 

1897. Palaeomeryx cft:., pygmaeus Herm. v. Meyer, A. H o f m a n n, Ein Cervuline aus der bohm. 
Braunkohlenform. Sitzungsber. d. kon. bohm. Gesellschaft d. Wissenschaften, mathem.-naturw. 
Classe. S. 1, Taf. I. 

190 l. Palaeomeryx Meyeri ?, M. S c h 1 o s s er, Zur Kenntnis der Saugethierfauna etc. S. 33 a. a. O. 

Dr. S c h  1 o s s e r  hat hervorgehoben, dass die von Ho f m a n n  diesem sehr unvvllstandigen Ueberrest 
eines Unterkiefers aus der Moorkohle von Radonit.z im Saazer Becken beigelegte Benennung nicht statt
haft ist, da Herm. v. M e y e r  darunter unter- und obermiocaene Arten zusammengeworfen hat, und sich 
fiir die Bezeichnung entschieden, welche II o f m a n  n der obenuiocaenen Art aus den Ahlagerungen von 
Goriach beigelegt hat, der er ein ? beisetzt. Es ist nun nicht gut anzunehmen, dass in der untermiocaenen 
bohm. Braunkohle eine obermiocaene Art anzutreffen sein werde, ich glaube, dass diesem Umstande cla
durch besser Rechnung getragen wird, wenn man dafiir die Bezeichnung Palaeomeryx aff. Meyeri einfiihrt , 
zumal Hofmann betont, dass die Radonitzer Molaren nicht genau mit denen von r. Meyeri iibereinstimmen. 

Palaeomeryx cfr. Kaupi Herm. v. Meyer. 

1834. Palaeomeryx Kau pi, Herm. v. M e y e r, Die fossilen Zahne und Knochen von Georgensgmi.ind. 

S. 97, Taf. X, Fig. 77, 78.
1901. Palaeomeryx cfr. Kaupi, H. v. Meyer, M. S c h 1 o s s e r, Zur Kenntnis der Siiugethierfauna etc. 

S. 9, Taf. I, l!ig. 4, 5, 9, 13, 14 a. a. O.

Ein Thier von Damhirschgrosse aus dem Siisswas erkalke von Tuchorschitz. 

Palaeomeryx ? annectens Schlosser. 

1849. ? Palaeomeryx Scheuchzeri, Herm. v. l\l e y e r ,  Bescbreibung der fossilen Decapoden etc. 
Palaeontogr. S. 72, 73, Taf. VII, Fig. 3 a-d, 4 a, b. 
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1861. Palaeomeryx Scheuchzeri, S u c::; s, Ueber dic grossen Fleischfresser der osten. Tertitirablage
rnn�en. Sitzungsber. d. kais. Alrnd. d. Wis:s. Wien. XLIII. Bd., S. 225. 

mol. Palaeomeryx ? annectens, l\I. S c h l  o s s e r, Zur Kenntnis der Siiugethierfauua etc. S. 12, 
Ta.f. I, Fig. 1, 2, 10, 11, 15, 16, 21 a. a. O. 

Die kleinere und haufig-ere Art aus dem Tuchorschitzer Siisswasserkalk. 

Palaeomeryx ? sp. 

1901. Palaeomeryx ? sp., l\I. S c h l  o s s e r, Zur Kenntnis der Siiugethierfauna etc. . 15, Taf. I, 
Fig. 3, 20 a. a. O. 

Eine nicht naber zu bestimmende Art, von welcher zwei Malaren vorliegen, deren einen Ed. Su e s s 
zu P. Schcuchzeri H. v. Meyer gestellt hatte, aus dem Tuchorschitzer Siisswasserkalk. 

Palaeomeryx sp. 

1901. Palaeomeryx sp., fax S c h I o s s e r, Zur Kcnntnis der Saugethierfauna etc. S. 16 a. a. O. 

Eine dritte klcine Art, von welcher eiu :\Iolar vorliegt. Vielleicht geb(irt, hierher der Zahn welchen 
Herm. v. M eye r a. a. O. S. 72, Taf. VII, Firr. 2 aus dem Siisswasserkalk von Tuchorschitz beschreibt 
und abbildet, von welchem er agt, dass er ungefahr die Gros e von Palaeomeryx minor Myr hesas . 

PROBOSCIDIA. 
. .. 

DINOTHERIIDAE. 

Dinotherium giganteum Kaup. 

Spec. o. Rasse? laevius Jonr<lan. 

1836. Dinotherium giga11tcum Kaup, A. v. K 1 i p s t  e i n  und J. K a u p, Beschreibnng de Dinotherii 
gigantei. 

1884. Dinotherium, Y. Bi e b e r, Ein Dinotherien- Skť!et aus dem Eger-Franzensbacler Tertiarbecken, 
Verhandlungen der k. k. geol. Reichsanstalt, S. 299. 

1885. Dinotherium, V. Bi e b e r, Zum Dinotlíeriumlund bei .Franzensbacl, Programm d. deutschen 
k. k. Staatsgymn. Ohniitz, \\'is.ensch. Abhancllungen, Kr. 4 9. Pichler's Witwe & Sohn, Wien.

1891-1893. Dinotherium giganteum h:aup, Spe,ies oder Rnsse? IJ. laevius Jourclan C. v. Zittel, 
Handbuch der Palaeontologie, lV. B., i-3. 457. 

1899. Dinothrrium giganteum neb D. lacvius Jourd. Josrf K a f k a, Dinotherium v Čechách, Vesmfr. 
XXVIII. S. 280, Abbildg. Nr. 73.

V. Bi e b e r  hat in seinen briden Abhandlungen úber das s. z. im Siisswasserkalk zwischen Oberndorf
und Aag bei Franzensbad gefunclene, gegenwartig im k. k. natmhist. Hof-1\Iuseum geolog. palaeontol. Ab
theilung aufgestellte, last vollstandige Skelet cingehend berichtet. In der zweiten verzeichnet er auch sorg
faltig, was i.iber die in den Jahren JSG:2 und 185:l gcmachten Dinotherieofunde im Tegel bei Abtsdorf 
hart an der mahrischen Grenze bekaunt geworden ist, von "e1chen die erhnlten gebliebenen Stiicke im 
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bohrn. Landes-i\luseum aufbewahrt werden. Dieser Fundort liegt bereits im Bereiche des Wiener Bcckens ) 
und nicht in der 13raunkohle. Der Species oder Rasse O. Jaevius Jourdan, welche etwas kleiner ist, als 
das eigentliche D. gigante um, durften nach Z i t  t e I die bohmischen Funde gleich �ie die aus dem Leitha
kalk und der sarmat. Stufe d. Wiener Beckens zuzur.ahlen sein. Von dem ím bóhm. Landes-Museum be
findlichen Exemplar hat Herr Museumscustos Josef K a f k a  a. a. O. die verklcinerte Abbildung der Ober
und Untcrkieferbezahnung gegeben. 

ELEPHANTIDAE. 

,Pln61,11lo1i Cuvier. 

Mastodon (Trilophodon) angustidens Cuvier. 

1 12. Ma todon angustidens, C u  v i e r, Recherches sur les Ossm. fossil. I. S. 250, 265, 335. IlI. 
Bd. S. 375, IV, S. 493, V. S. 497. Tafel I. Fig. 1-3, II, 8, 4, 5, III. t-5, 8-II, 14. 

1823. }Iastodon, J. W. G o e t h e, Fos::;ilcr Bc1ckzahn wahrscheinl. vom i\fammut. Naturw. Schriften. 
I. Bd. (Grote'sche Ausgabe, 1873). S. 300.

1864. Mastodon tapiroides Cuv., Ed. S u e  s s, Bericht uber �fastodonreste von Frauzensbad. Verhanll
lungen d. k. k. geol. Reichsanstalt. S. 237. 

1865. l\fastodon tapiroides Cuv., Ed. S u e  s s, Ueber neue Mastodonten-Reste aus dem nordlichen 
Bohmen. Verhandl. d. geol. Reichsanstalt. S. 51. 

1876. Mastodon angustidens Cuv., W. G. A. Bi e d e r m a n n, Abhancll. cl. Schweizer palaeontolng. 
Gesellschaťt. III. Bd. 

1877. Mastodon angustidens Cuv., Ottom. No v a k, Fauna der Cyprisschiefer. Sitzungsber. d. kais. 
Akad. d. Wissenschaťten Wien. LXXVI. Bd., 1. Abth., S. 4. 

1877. Mastodon angustidens Cuv., Mich. Va c e k, Ueber osterreichische Mastodonten. Abhancllunge11 
der k. k. geol. Reichsanstalt. VII. Bd., S. 23. 

1884. Mastodon augustidens V. B i e b e r, Ein Dinotherium-Skelet a. d. Eger-Franzensbader Tertiar
becken. Verhancllungen der k. k. geol. Reichsanstalt. S. 299 ff. 

Die erste l{unde von dem Vorkommcn von Mastodon im Susswasserkalke des Egerlandes ruhrt von 
Go e t h e  her, welcher a. a. O. einm losen Backzahn bespricht, der zur Zeit, als er ihn zu Gesicht bekam, 
bereits 30 Jahre bei einer Familie in Eger auťbewahrt wurde. Er sollte aus einem Kalksteinbruche beim 
Dorfe Dolitz stammen. Zu G o e t h e's Zeit war der Bruch schon auťgelassen und zugeschuttet, doch 
ťanden sich noch an der Stelle Kalksteinbrocken mit Schalthierresten. G o eth e beschreibt den Zahn, der 
aus drei Querhockern bestand, deren vorderer und hinterer etwas beschadigt waren, unci findet ihn C u  v i e r's 
Abbildung Mastodontes, III. Bd., Tať. III, Fig. 4 1) ziemlich nahe kommeud. Es war demnach ein Unter
kiefermolar, doch scheint er ihm im Masse nor ein Drittel des abgebildeten zu erreichen. 

Von diesem Stuck, das in's Prager Museum kam, liess G o e t h e  Abgiisse machen, Prof. d'Alt on in 
Bonn, welcher einen davon erhielt, bestatigt G o e t h e's Ansicht, dass darin der Zahn einer klrinerm 
�fastodontenart vorliegt. 

Aus der Sammlung des bčihrn. Musc: ms, in Wt'kher es Z i p pe�) noch sah, scheint das Stíick schon 

1) A. E. R e  u s s, Die mariuen Tertiarscbichten rohmeus ulll.l ihre Versteinerungen. Sitzuog,ber. d. kaiserl. AkR<I.
d. Wissensch. Wien. XXXIX. Bd. S. 277 ff.

1) In Cu v i e r's Recbercbes sur les Ossm. foss. Qua1 r. Edit. J 836 findet sích unter deo Mastodon gewidmeten

TafPln eine als rrr. bezeicbnete zweimal (Tafel 21 und 28 des 1. Band�s, Atlas). Auf beiden stellt Fig. 4 einen Unterkíefrr 
dar. Nach d' A l t  o n's Beurtheilung des Zllhnes důrfte wohl Tať. III. Mastodontes díverses (28) gemeint sein; jedenfalls 
ersieht man, dass es sich um einen Unterkiefer-�Iolaren han,ielte. 

') F. X. Z i pp e, Uebtr�icht der Gebi• gsformationcn in Bohmen. Abbaudluogen der kon. bohm. Gesellscb. der 
Wissensch. 1831. S. 2-1. 
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vor langer Zcit verschwunden zu sein. Re u s s bemerkte 3) scinerzeit bereits, class cin Zahn von M. 
angustidcns sich im Mu eum "befand", <loch hat er 1hn nicht gesehcn. Er hiittc son t nicht dic Ver
muthung aussprechen konncn, dass cr jiingeren diluvialen Schichten entnommen sein konnte. 

Die weitercn in neuerer· Zeit gemachten Funde von hierher gehorenden Thierresten úihlt V. B i e b e r 
a. a. O. ausfiihrlich auf.

Einen 3. Oberkiefer-l\Iolar und die Spitzen und Brucbstiicke von Stosszlihnen aus dem Siisswasserkalke 
von Oberndorf bei Franzensbad, hat Prof. S u e  s s mit Bestimmtheit fiir )Iastodon tapiroides Cuv. erkltirt 
und selbst dic l'IIOglichkcit ausgesprochcn, dass diese Reste von einem und demselben Individuum hcr
stammen cllirftcn. Herr i\f. V a c e k a. a. O. rcchnet den Bacl�enzahn nach der sich ergchell(len Ucbcr
einstimmung mit cinem homologen Stiick von Eihiswald zu M. angustidens Cuv, dahin dcmnach auch dic 
Stos zahnrestc gchoren. 

RODENTIA. 

SCIURIDAE. 

Sci,,r,u Linni-e. 

? Sciurus sp. Schlos cr. 

1812. Ronge'lť de Walsch cn Bohéme Cuvier, Recherches s. Je Ossmt. foss. 4. Auf!. 1 36, VIII. Bd., 
S. 127, Taf. 204, Fig. 13.

1 55. Nagcr von Waltsch, Herm. v. Meye r, Palaeontographica. IV. °Bd., . 73, Taf. XIV. 
1893. Fossilcs Nagethier d. Tcrtifirformation, J. K afk a, Reccntc u. foss. Nagethicre Bohmens. . 113. 
1901. ? Sci u rus S c h l  o s s c r, Zur Kenntnis der ·Siiugethierfauna etc. S. 33 a. a. O. 

Dic Geschichtc <licser mcrkwiirdi;.wn V crstcincrnng finclet i-ich in H. v. M e y c r's Abhandlung au. -
fiihrlich wicclergegeben. ie wurclc bcreits 1718 in My I i u s Memorabilia Saxoniae subterraneae abge
hildet. ach einer A bbilclung in He b c n s t r  c i ťs luseum Richterianum 17 4 3, zu wclchrr der Text 
be$agt, ,, dass die V crsteinerung, welche man fiir eine Wassermaus hielt, von Walsch in Bohmen stammt", 
gab C u  v i e r eine Notiz und verkleinerte Copie in seincn Recherchcs sur les Oss111. fossilcs. Herm. v. 
i\1 c y e r gebiirt das Verdic11st, nicht nur das lange verschollene Stiick in der Fiir$t Scbonburg-Walden
burg'schen Sammlung wieder aufgefunclen, soudem auch die Zugehorigkcit des Thiercs zu clen Nagern 
uncl seine Heimat im Waltscher Siisswasserkalk unzweifelhaft festgestcllt zn haben. 

Dem fossilen Thiere eine bcstimmte Stellung in der Reihc der Nager uncl einen cntsprechenden 
Namcn zuzutheilen, konntc sich Herm. v. M eye r in Ermangelnng sichercr Grundlagen hiefiir nicht ent
schliessen. Dr. M. S c h l  o s s c r glaubt es nach der Beschaffenheit des unteren .l. agezahncs und der Form 
des Unterkiefers in der Originalzeichnung H. v. M e y-e r's als Sci u rus deuten zu dUrfen. 

3) A. E. Reuss, Die geognost. Verhiilt11isse drs Egerer Bezirke�, etc. Abhandlungen u. k. k. geol. Reichsanst. I. Bll.
I. Abth. S. 50.
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CARNIVORA. 

CANIDAE. 

A11111liicyo11, I.urcec. 

Amphicyon bohemicus Schlosser. 

1861. Amphicyon intermedius Herm. v. M e y e r, Ed. S u e  s s, Ueber die grossen Raubthiere der 
osterreid1. Tertiarablagerungen. Sitzungsber. d. kais. Akad. d. Wiss. Wien. XLUT. Brl., 
1. Abth., S. 224 ff, Taf. II.

1889. Amphicyon intermedius M. S c h l  o s s c r, Affen, Lem uren etc. der europ. Tertiarab!agenmgen. 
Beitrlige :mr Palaeontologic Oesterr.-Ung. u. d. Orients. YII. Bd., S. 289. 

1899. Pseudocyon bohemicus .M: S c hl o s s e r, Ueber die Baren und barenartigen Formen des 
europ. Tertiars. Palaeontographica. XLVI. Bd., S. 124, Taf. XIY, Fig. 9. 

1901. Amphicyon bohernicus S c h l  o s s e r, Zur Kenntnis der Saugethiere etc. c. 3., Taf. I, Fig. 18, 
23-26, 29, 30 a. a. O.

Ein Raubthier von der Grosse des Wolfes, <las in seinem Gesarnmthabitus am ehesten an Procyon 
lotor L. erinnert, aus den Tuchorschitzer Susswasserkalken. 

Amphicyonide gen. in(let. 

1901. Amphicyonide M. S c h I o s s e r, Zur Kenntnis der Saugethierfauna etc., S. 9 a. a. O. 
Drei nicht vollsfandig erJomltene Zahne, welchc von denen des Ampbicyon bohemicus Schlssr verschieden 

sind, jedoch zu einer genaueren Bestimmung nicht ausreichten, aus clem Susswasserkalk von Tuchorschitz. 

Naob.sohr:l.ft. 

Die auf Seite 2 und 3 der Synopsis gegebcne Uebersicht der Wirbclthiere der bohm. Rraunkohlen
fonnation erfahrt (lurch die wahrend der Drucklegung eingegangenen Zuwachse, die dort nicht berťick
sichtigt werden konnten, eine kleinc Aenclerung. Die Za hl der bekannt gewordenen Arten betrti.gt mit 
diesen 89, welche zu 4 5 Gattu ngen gebňren, darunter 63 bestimmte. Die Vogel erfuhren einen Zuwn.chs 
um eine Gattung, einc Art, dic Perissodactyler unter den Saugethieren ebenfalls um eine Art, cla.her 
si nd von crsteren 2 Gattungen, 4 Arten, von letzteren 11 q-attungen, 22 Arten bekannt geworden. 

Zur Fauna der plastischen Thone von Preschen kommt ein Vogel Totanus praeciwsor Lbe hinzu, sie 
zahlt clemnach 17 Arten (nicht 26, wie ein Druckfehler auf S. 2 besagt). Zn jener der oberoligocaenen 
Braunkohle ist Aceratherium ? Oadibonense Rog sp. nachzutragen. Damit zlihlt die obere aquitanische 
Fauna 38 Arten. IIierher gehort auch nach dem im Anhang unter „Anthracotberium" Mitgetheilten rlas 
S. 3 in der oberen hclvetischen Stufo. angefiihrte Anthracotherium cfr. magnum Cuv.

Der Ueber:;icht der Literatur auf Seite 7 sind noch hinzuzufogen: 
1�59. H. B. G e i n  i tz, Bericht uber neue Erwerbungen des kgl. min. �luseums in Dresden. Verhand

lun()'en cl. k. k. geol. Reichsanstalt. 
1865. E d u ar d  Sues s, Ueber neue Mastodontenreste a. d. nordl. Bóhmen. Verhandl. d. k. k. geol. 

Reichsanstalt. 
1870. Edu a r d  S u e  s s, Neue llugetbieneste aus Oesterreich. Verbandl. d. k. k. geol. Reichsanstalt. 
1884. F r i e d r i c h  T e  11 e r, N eue Anthracotherienreste aus Si.iclsteiermark und Dalmatien. Beitrage zur 

Palaeontologic Oesterreich-Ungarns und des Orientes. Bcl. IV. 
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Anhang. 

Nachtrag zur Saugethierfauna der bohmischen Braunkohlenformation 
von 

M. Schlosser.

Bei der Zusammenstellung der im Mhmischen Tertiar bis jetzt beobachteten Saugethierarten habe 
ich unliebsamer Weise einige friihere Funde iibersehen, die iu der alteren Literatur verzeichnet sind. 

Herr Prof. E. Su e s s in Wien und Herr Prof. H i  b s c h in Tetschen-Liebwerd hatten die Freund

lichkeit, mích brieflich auf :ffiei solche Vorkommnisse aufmerksam zu machen, wofiir ich beiden Herren 

an dieser Stene meinen herzlichsten Dank aussprechen mochte. Es betrifft die eine dieser Mittheilungen 

einen ..Anthracotherium-Zahn aus der Kohle von Lukawitz, die andere die Rhinoceros-Zahne aus den 

Basalttuffen von Markersdorf. Herr Prof. H i  b s c h vermuthet, dass letztere in Wirklichkeit aus den 

Kohlen von Lukawitz stammen diirften. 

Aus dem Miocaen ist noch nachzutragen: 

Mastodon tapiroides. Molaren aus einem Letten von Oberndorf bei Franzensbad. Su e s s, Verhandlungen 

der k. k. geologischen Reichsanstalt. 1864, p. 238. 

Mastodon tapiroides. Stosszahufragmente aus dem Siisswasserkalk von Tirschnitz bei Franzensbad. Su e s s, 

ibidem. 1865, p. 51. 

Die Funde aus dem Oligocaen vermehren sich um: 

Anthracotlierium. Eckzahne und erster unterer Praemolar, und 
Aceratheriimi? Oadibonense. Milchzabne und Molaren der Oberkiefer. 

Anthracotherium. 

Aus Lukawitz werden hievon in der Literatur erwahnt: 

Ein unterer Eckzahn. Su e s s, Verhandlungen der k. k. geol. Reichsanstalt. 1863, p. 13 und 
ein erster unterer Praemolar. F u c hs, ibidem. 1879, p. 185 aus dem „Basalttuff des Saazer Kreises". 

Dieses letztere Stiick kenne ich nicht aus eigener Anschauung, weshalb ich mir dariiber kein 
Urtheil gestatten darf, <las erstere schickte mír Herr Prof. Su e s s zur Ansicht, wofiir ich ihm hier meinen 
besten Dank aussspreche. Leider ist es nur die Spitze eines Eckzahnes. Da aber jetzt durch O s b o r  n 1)

1) Pbylogeoy of the Rhinoce-roses of Europe. Bulletin of the American Museum of Natural History New-York.

December 1900, p. 233, Fig. 2. 
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der Nachweis erbracht worden ist, dass auch gewisse alte Rhinocerotiden des europaischen Tertill.rs -

Ronzotlterium Gaudryi Osb. 1) - einen normalen Eckzah11 besessen haben, so ist die Moglichkeit nicht ganz

ausgeschlossen, dass auch dieses Fragment einem Rhinocerotiden angehort hat. Auch Entelodon kame 

allenfalls noch in Betracht. Allein die Wahrscheinlichkeit, dass wir es wirklich rnit einem Zahn von 

Antltracotlterimn zu thun haben, ist doch unvergleichlich viel grosser, zumal da auch T e  11 e r2) dieses Stiick 

als Anthracotherimn bestimmt hat und ausserdem auch noch mehrere derartige Zahne von dort - Griinerde 

von Atschau und )lll.unelsdorf - erwahnt. Immerhin ist es aber doch auch wieder recht sonderbar, dass 
im bohmischen Oligocaen noch kein Molar des Anthracotherinm zum Vorschein gekommen ist. 

Aceratherium ? Cadibonense Roger sp. 

Auf diese Art beziehe ich jene Oberkieferzahne, welche G e i n  i t z als Rhinoceros Schleiermacheri 3),

S u e  s s aber als Acemtherium tetradactylimi 4) bestimmt hat. Als Fundort gibt ersterer Basalttuff von 

Markersdorf, Jetzterer BHttterkohle von Geiersdorf 5) bei Bohmisch-Leipa an. Jedenfalls handelt es sich

hier um eine oligocaene Form, was schon aus dem fremdartigen Bau dieser Zahne hervorgeht. Es sind : 

Der erste und zweite Molar des linken, der vierte Milchzahn - D4 - und der erste �lolar cles 

rechten Obcrkiefers. S u e  s s erwahnt, dass von dem namlichen Individuum der zweite Molar und der 

letzte Praemolar des rechten Oberkiefers im k. k. Hof-Museum aufbewahrt wiirden. Die G e i n i t z'schen 

Originalc befinden sich im kgl. mineral.-geol. Museum in Dresden tmd wurden mir von Herru Prof. 

Ka l k o w s k y mit grosster Bereitwilligkeit zur Untersuchung iiberlassen, wofor ich hiemit meinen auf

richtigsten Dank ausspreche. Dic im Wiener Hof-Museum aufbewahrten Stiicke bieten nach der Schilde

rnng von S u e  s s sehr wenig, der eine ist das Spiegelbild des mir vorliegenden M�, das andere - der 

P4 - ist stark verdruckt, weshalb ich von clem Studium derselben wohl Abstand nehmen darf. 

Umso wichtiger erscheint mir dagegen die genauere Beschreibung des im Miinchener Museum auf

lJewahrten Kieferstiicks von Acemtheriwn carlibonense aus Cadibona mit Resten des linken P 1 , den ziemlich 

guterhaltenen linken P2 und P3 , dem rechten P3 und einem Theil des rechten.I\, so dass jetzt, abgesehen 

von M3 , die ganze obere Zahnreihe vorliegt, tmd zwar durch ziemlich frische Zllhne vertreten, wahrend 

G a� t a  l d i 6) nur stark abgekaute Oberkieferzahne abbilden konnte. 

Der D4 
von Markersdorf ;) hat genau dic Zusammensetznng eines Molaren, er unterscheidet sich von 

diesem, abgesehen von seiner Kleinheit bloss durch sein schwacheres Basalband, das aber aru Vo1joch -

Protoloph - viel weniger unterbrochen ist. als an den M. Crista, Crochet und Antecrochet fehlen voll
standig, wahrend sie soust bei vielen Rhinocerotiden-Arten gerade an den Milchz1.ihnen eher auftreten als 

an den Molaren. 
1\1

1 und M
2 zeiclmen sich bei der vorliegenden Art durch ihre auffallend geringe Hohe, durch den 

spitzcn, hoch emporragenden ersten Aussenhocker - Paracon -, was in der Oberansicht leicler nicht genii
gend zum Ausdruck gebracht werden kann, sowie dnrch ihren sehr einfachen Bau aus, so dass sie rlen 

Zahnen von Lophiodon sehr lihnlich werden. Das Basalband ist ungemein kraftig entwickelt - als breiter 

Wulst - und erleidet nur an den lnnenenden der Querjoche eine kurze Unterbrechung. An M1 
hemerkt 

2) Neue Anthracotherienreste aus Siidsteiermark. Beitrage z11r Palaeoutologie Oesterr.-Uugarns. Bd. IV, 1884, p. 51.
•) Verhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt. -1859, p. 178.
') lbidem 1870, p. 28.
•) Ueber diesen Fundort erhalte ich von Prof. L a  u li e folgeucle :.\lit!heiluog: "Ein Ort dieses Namens ist in Bohmen

oicht vorhanden, der betreffende heisst richtig Gersdorf. Er liegt im Bereiche der klPin1·n oligocaenen Braunkohlenabla
gerung F,·eudenhain-Ma,·kersdorf im bobm. Mittelgehirge siidlich von Bohm.-Kamnitz, in we!ťher 18:\5 die an Amphibienresten 
reiche Bliitterkohle im Basalttuff erschiirft wurdt>. (Job. Jokély, Jo.hrb. d. geol. Reichsanstalt, 9. Bd., S. 425.) Darnach sind 
die Bezeichnungen Markersdorf und Gersdorf so ziemlicb identisch, auch erklli.rt sich hieraus, wie an der einen Stelle 
Basalttuff, an der anderen Blatterkohle als Lagerstlitte der Zahne angegeben werden konntP, doch wird auch an er.terer 
der mitvorkommenden Kohle Erwahnung gethan". 

•) Cenni sui Vertebrati fossili del Piemonte. Meruoria della Reale Accademia di Torino. Ser. II. Tomo XIX. 1858. 
Tav. I, Fig. 1, 2, P2 -P, und J des Oberkiefers, Fig. 6, 7, oberer P1 -P2 , Tav. II, Fig. 1, 2, obercr P,, M,, Fii:-. 3, 4-, obern 
P2-P,, Fig. 6, oherer Ji , Tav. I, Fig. 4 untere P,, M1 , Fig. 8-10 untere P2 -P,, Tav. II, Fig. 7-9 unterer D,, M1 , alles 
1usammcn miudestens vier, wenn nicht sechs Individuen angehorig. 

1) Oberkieferzli.hne hievon sind bisher noch nicht beschriebcn worden.
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man in der Ecke zwischen Aussenjoch - Ectoloph - ;und Nachjoch - Metaloph - ein sehr kurzes 
Crochet; an :'.\-I2 ist dasselbe viel kraftiger ausgebildet. Crista und Antecrochet fehlen dagegen vollstandig, 
wohl aber schwillt <las Vorjoch - Protoloph - ungefahr in der Mitte ziemlich stark an. 

M3 ist leider nicht bekannt, nach dem Befunde des mir aus den Phosphoriten vorliegenden M3 des 
Ronzotheriwn velaimimi Aymard ;) wird es jedoch ziemlich wahrscheinlich, dass sein Aussenjoch an der 
Basis hinten sehr weit vorspringt, so dass der Zahn nicht den gewohnlichen dreieckigen Querschnitt der 
Rhinoceroten = M3 , soudem nahezu quadratischen Querschnitt besitzt, wodurch die Aehnlicbkeit mít Lophiodon 

noch erhoht wird. Bei der volligen Uebereinstimmung der M2 aus Bohmen mit jenem aus den Phospho
riten ist dieser Schluss auf die Beschaffenheit de� M3 wohl berechtigt. 

Di m e n s i o n e n: 

Lange am Obenande der Ausseu wand = 31 mm: Hohe am Paracon= 18 mm; Breite am 1. Joch=29 mm; 

,, n " " ., 
=34 mm; " ,, " =22 mm; 

" " " ,, 
= 33 mrn; 

,, ,, " " 11 
= 38?mm; 11 " " 

=24?mm; " " 11 " = 36 mm. 

. 

Fig. 1. Fig. 2. 

P1 -P. VOD Cadil>oDa voD oben in oatiirlicher Grosse. M1 -M1 von Markersuorf rnD oben in uatii1licher Gróssť. 

Der Yollstandigkeit halber muss ich hier die Praemolaren aus Cadiboua erwahnen. Das d1e Obrr
kiefermolaren aus Bohmen wirklich dem Aceratheriiirn cadibonense angehorcn, zeigt der Vergleich mit 
Taf. II, Fig. 1, 2 in der Gas t a  Id i'schen Arbeit. Die geringen Abweiť hungen sind theils indivi<lue11, 
theils bernhen �ie a.uf der starken Abkauung des G a s t a  l d i'schen Originales. 

P 1 hat hirr ein wohlentwiclfeltes Nachjoch, das bei dem Zahn aus Lukawitz - Taf. I, Fig. 22 -
nicht vorhanden i st. Jedoch dilrfte dies sehr wenig gegen die specifische Identitat beweisen, da gerade 
dieser Zahn sehr variabel ist. 

P
2

, P� und P. besitzen ein sehr krti.ftiges, krageufonniges Basalband. Das Nachjoch selbst ist weseutlich 
kilrzer als das Vorjocb. Vor ilun crhebt sich an ťrischen Zahnrn ein isolirter Kegel, der bei der Ab
kauung sowohl mit dem Vo1joch als auch mit dem Nachjoch verschmilzt. 

Alle diese Zahne haben eine wohlentwickelte Crista und ein etwas kiirzeres Crochet, welche bei der 
Abkauung aneinanderstossen und eine Mediofossette einschliessen. 

Auf die feine Oberflti.chenstructur der Praemolaren von Cadibona babe ich schon - p. 26, Fig. 8 -
aufmerksam gemacht. Sie findet sich auch an den l\Iolaren von Markersclorť. 

Den Taf. I, Fig. 27 abgebildeteu unteren P mochte ich jetzt fast lieber fiir einen P4 als for einen 

P3 halten, da er als dritter P von cadibonense doch etwas zu gross und namentlich zu breit wiire. Indesseq 

konnte er a.uch von eiuer zweiten etwas grosseren Art herriibren. 
Dass der Taf. I, Fig. 17, 19, abgebildete Zahn fiir einen Canin eines alterthilrnlichen Rliinocerotiden 

ange�prochen werden muss, wird mir immer wahrscheinlicher, allein auch er diirfte filr cadibonense fast

zu kraftig sein. 
Gegen die generische Bestimmung des cadibonense als Aceratheriwn lasst sich mancherlei einwenden. 

Vor Aliem der ilbera.us einfache Bau der Praemolaren und die Lopliiodonahnlichkeit der oberen Molaren, 
hingegen spricht die Gestalt und das Grossenverháltnis drs von Gastaldi I. c. Taf. II, Fig. 6 abgchil<lcten 
oberen J2 mit aller Entschiedenheit fiir die innige Verwandtschaft mit den ecbten Aceratherien. 

11* 



80 

Die Gattung Ronzotherium, welche wegen ihrer hochst einfach gebauten P ebenfalls iu Betracbt 

kommen konnte, basirt bisher leider nur auf einem Unterkiefer, beziehungsweise auf einer unteren 
Backenzahn-Reihe, so dass wir uber die Bescbaffenheit der J und O nichts Sicheres wissen. Die neue 
von O s b  o r n  a) auf gestellte Art Ron;,otherium Gaitdryi - mit ibren so iiberaus prim i ti ven Caninen und 

· Incisiven - ist bis jetzt auch nur durch einen Unterkiefer reprtlsentirt, allein ibre Praemolaren scbeinen

bereits complicirter zu sein, als jene des Ronzotherium vela1mum. Von einer genanen Umgrenzung dieser
Gattung kann also noch keine Rede sein. Es diinkt mír sehr wabrscheinlich, dass for die geologisch
a.I teren Rhinocerotiden die A ufstellung verscbiedener neuer Genera notbig werden wird. Die Zabl dieser
Formen bat in der allerneuesten Zeit ganz betracbtlicb zugenommen - so haben aucb die Bohnerze
Siiddeutschlands mehrere solche geliefert, woriiber ich an anderer Stelle berichten werde, und kiirzlich
fanden sich auch Ober- und Unterkiefer eines ganz neuen kleinen Typus in dem marinen Oligocaen von
Waldbockelheim im Mainzer Becken. Die Rhinocerotiden erweisen sich also immer mehr und mehr als

ein vorwiegend altweltlicher Stamm.

1) I. c. p. 233, Fig. 2.

.• 

; 
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Taf'ol J. 

Fig. 1. Amia macrocephala Rss. sp. forma adulta Lbe. Seite 11. Au, rlem Diatom1ceenschiefer von 
Kutschlin bei Bilin. Original in der Sammluna Deichmiiller in Dresden. 

Fig. 2. a, b. Amia macrocephala Rss. sp. forma typica Lbe. Seite 13. Platte und Gegenplatte. Fig. 2, a
der Kopf von oben lu.sst ausser dem Scha:leltlach die Nasalien (NJ, das Ethmoideum (Et) un(l
das Antorbitale erkennen. Fig. 2, b der Kopf von unten. J Jugularplattc, Ao Antorbitale. Von 
demselben Fundort. Original in der Sammlung Deichmiiller in Dre;;den. 

Fig. 3. Amia macrocephala Rss. sp. forma typica L'1e. Seitc 15. Mit Ans�hlu::;;; der Gesichtsknochen 
wohlerhaltener Abdruck de Kopfes. F Frontale, P Parietale St Supratcmporale, Pt Posttemporalc, 
Fp Postfrontalc, B, B, B Buccalien, Jo, Jo, Jo In:raorbitalien, Po Praeoperculum, Op Operculum, 
lo Interoperculum, So Subopcrculum, Se Supraclavicula, Cl Clavicula, R Radialstúck, Mx Maxilla, 
Md Mandibel, H Hyoirleum, Br, Br, Br Branchiostege. Von dem;elbcn Fund,irt. Original im 
geol. In titute der deut:;chen Universitat i11 Prag. 
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Ta:fel II. 

Fig. 1. Eso..c destructus Lbe. Seite 19. Der Kopf von oben zusammengetlriickt. Pr Parietale, Fr Frontale, 

V Vomer, Cl Clavicula, Se Supraclavicula, Op Operculum, Po Praeoperculum, Mt Metapteryo-oid, 

Ept Ectopterygoid, Qu Quadratum, An Angulare, Md Mandibelansatz, Pm Praemaxilla, S Schuppe. 

Aus dem plastischeu Thon von Preschen. Original im geol. Institute der deutschen Universitii,t 

in Prag. 

Fig. 2. Nemachilus tener Lbe. Seite 33. Ebentlaher. Original im Museum zu Teplitz. 

Fig. 3. Nemachilus tener Lbe. Exemplar mít wohlerhaltener Schwanzflosse, der Vor<lerkorper zerdriickt. 

Ebendaber. Original im geol. Institute der cleutschen Universitat in Prag. 

Fig. 4. Tinca obtruncata Lbe. Seite 35. Ebendaher. Original im geologischen Institut der deutschen 

Universitat. 

Fig. 5. Gobio vicinus Lbe. Seite 39. Ebenrlaher. Original im Museum zu Teplitz. 

' 
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Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. !1. 

Fig. 6.

Fig. 7.

Fi"'. 8. 

Tafel IJ:r. 

Thaimiatitrus furcatus R.s. Seite 19. Vollstiindiges Exemplar mit beznlrnten Kiefern unil 

Glossohyale (Gh) aus dem Diatomaceeuschiefer von Kutschlin. Original in dťr Samrnlung Deich
mu1lcr in Dres<kn. 

Thaiw1atiirus elongatus Myr. sp. �eite 20. Vollstiindiges Exemplal' mit erhaltenem Ende der 
Wirhel�iiule. Ebenclahcr. Original in der clhen Sarnrnlnng. 
Das Exemplar Fig. 2 ,meimal vergros�ert. Bezahnung de· UnterkiPfers und <les Glossohple 
crkrnnhar. 
J'lzaumatnrus elongat11s II. v. Myr. sp. Seite �·o. Vollstandiges Exemplar, jedoch mit vorge

driickten Kiefern, darnn die Ilezahnnng \l'ahr;un<'hmcn ist. Ebendahrr. Original in < 1erselben 
Sammlung. 

Tha1mzat11rus Deichmulleri Lbe. �eite 21. Nahezn vollstlindiges Exemplar. Ebcndahcr. Originril 
in dersrlben Sammlung. 
Tliaiimuturus Deichrnulleri Lbe. Yollstandiges, kleinen s Exen1f>lar. Ehendahcr. Original in 
derselhen ammlnng. 

Plectropoma uraschista Rss. JJ. Seite 48. Vollstiincliges Exemplar mit dem iigeziihnigen Prn.ť

opcrc11lum. Ebrndahcr. Original in rler Samrnlung Deichmtiller in Dresden. 
Plectropoma. uraschista Rss. sp. Vollstiindiges Exemplar mít woltlerhaltenem Kopf, an <km 

Hechelziihne im Unterkieťer, das sagezahnige Praeoperculum und das ebenso he chaffene Infra
(Pra<·- )Orbitale, so,\ ic dic Cycloidschuppen im Opercularft. ld wah rzunehmen siml. Ehendaher. 

Originnl in clerselben Sammlung. 
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Ta:fel IV. 

Fig. 1. Prototliyrnallus lusatus Lbe. Seite 23. Ganzes Exemplar. Gh das hezahnte Glossohyale. F Fett

flosse. Bituminoser Diatomaeeensehiefer von Warnsdorf. Original im geol. Institute der deutsehen 
Universitá.t in Prag. 

Fig. 2. Protothymallus lusatus Lbe. Seite 24. Grosseres Exemplar, die Vordertheik des Rumpfes zer

stort, Kopf nud Hinterleib mit unverriiekter Bauehflosse wohlerhalten. Bezeiclmung wie bei Fig. 1. 
Bituminoser Diatomaeeensehiefer von Scifhennersdorf. Original im kgl. mineralog.-geol. Museum 
in Dresden. 

Fig. 3. Protothymallus lusatus Lbe. Seite 23. Wohlerbaltenes Sehwanzstiiek mit der Gabelung de::; 
Chordadeekstiiekes. Bitum. Diatomaeeensehiefcr von Warnsdorf. Original im geol. Institute der 
deutsehen Universitát in Prag. 

Fig. 4. Protothymalliis princeps Lbe. Seite 25. Fr Frontale, Pr Parietale, Oe Oecipitale Et Ethmoideum, 
lo Infraorbitale, Hm Hyomandibulare, Hq Quadratum, Op Opereulum, Po Praeopereulum, lo Infra
opereulum, So Suboperculum, Pm Praernaxilla, Md Mandibcl, Gh h'ézahntes Glossohyale, Hy Ilyoi

demn, Br Branehiosteg, Cl Clavieula, Se Seapula, Cor Coraeoid. Aus 1lem Brandschiefer von 
Kunclratitz bei Leitmeritz. Original im bobm. Landes-Museum. 

Fig. 5. Salmo Teplitiensis Lbe. Seite �6. Pr Parietale, Fr Frontale, Oe Occipitale, Eo Exoecipitale, 
Sq Squamosum, Et Ethmoideum, N Narina, Pm Praemaxilla, Hm Hyomandibulare, Mt l\Ietaptery
goid, I-Iq Quadratum, Or, Or, Or Orbitalknochen, Pal Palatin, Mx Maxilla, Md Mandibel, Op Oper
eulum, Po Praeopereulum, So Subopereulurn, Gh Glossohyale und daneben I-Iyohyale. Aus <lem 
Sphaerosiderit des Hangendlettens der Braunkohle von Teplitz. Original im Teplit1,er Museum. 
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Ta.Cel V. 

Fig. 1. a, b, c. Protebias Egeranits Lbe. Seite 28. Vollstandige Exemplare aus dem Cyprisschiefer von 
Trebcndorf-Aag bei Franzensbad. Originale im geol. In titute der deutschen Universitat in Prag. 

Fig. 2. a, c. Vergrosserung t von Fig. I. a und c. 
Fig. 3. a, b. Prolebias pulchellus Lbe. Seite 31. Vollstandige Exemplare aus dem Cyprisschiefer von 

Krottensee bei Konigsberg a. E. Originale ebenda. 
Fig. 4. a, b. Vergrosserung f- von Fig. 3. a, b. 
Fig. 5. Tinca lignitica Lbe. Seite 37. Aus der Braunkolile von Tiirmitz. Original im bohm. Lan<les-

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 9.

Mu eurn. 

Tinca rnacropterygia Lbe. Seite 36. Unvollstandiges Exemplar aus clem Brandschirfer von 
Kunclratitz bei Leitmeritz. Original in der Sammlung Deichmiillei' in Dresden. 
GolJio major Lbe. Seite 38. Vollstandiges Exemplar aus dem DiatomacPen chiefer von Welbine 
bei Leitmeritz. Original im bohm. Landes-Musenm. 
Lepidocottus gracilis Lbe. Seite 50. Vollstandiges Exemplar aus dem bituminosen Diatomaceen
scliiefer von Warnsdorf. Original im bohm. Lande -Museum. 
Vcrgrosserung } von Fig. 8. 
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Ta.fel VI. 

Leuciscns cfr. Hartmanni Ag. Seite 42. Zwischen der vor- und drittletzten Rippe ist der Abdrnck eilll'r 

Schuppe angezcichnet. Aus clem Sphaerosidrrit des Hangendlettens der Braunkohle von Teplitz. 
Original im Teplitzer Mnsrum. 
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Fig. 2.

}?jg-. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

Taf'el VII. 

Leuciscus Fritschii Lbe. Seite 43. Vollstandiges Exemplar aus <lem Diatomaceen chicfer von 
Wellline bei Leitmeritz. Originalexemplar im bohm. Lande -Mu euin. 

Cliondrostoma laticauda Lbe. Seite 46. Nahezu voll tiindige · Exemplar aus dem bitum. Diato
maceenschiefer von Warnsdorf. Original im geol. Institute der dent chen Universitat in Prag. 

? Squalinus spec. indet. Seite 45. Oberer Schwanzflossenlappen am Ende der Wirbelsli.ulc aus 

dem Brandschiefor von Kundratitz bei Leitmcritz. Original im bohm. Landes-Museum. 
Archaeotriton basalticus H. v. Myr. Seite 52. Aus dem bitum. Diatomaceenschiefer von Wn.rn -
dorf. Original im bohm. Landes-Museum. 

'Irionyx spec. indet. Seite 59. Abdruck cines Beckentheiles, Pubi und lschium aus dem ph-
sti chcu Thon von Preschen. Original im Teplitzer Museum. • 
Diplocynodon cfr. Steineri Hofm. $p. , eite 63. Platte vom Riickenpanzťr aus der oberoligocaenť11 

Braunkohle von Lukawitz bei Leitmeritz. Original im geol. Institute dPr deutschen Univernitilt 
in Prag. 
? Diplocynodon spec. indet. eite 64. Plattgequetschter Halswirbel. Vorderer Theil Abdruck 

der Unterseite, hinterer von der Oberseite aus clem plasti chen Thone von Preschcn. Original 
in der Sammlung Menzel in Dresden. 
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Ta:f'el VIII. 

Fig. 1. Arnia, macrocephala Rss. sp. forma adulta Lbe. Seite l 2. Durchgebrochenc Riickenwirbel zrigťn 

die faserigblitttrige Structur. Diatomaceenschiefer von Kutschlin. Original im btihm. Larnlť:,;

Museum. 
Fig. 2. Amia macrocephala Rss. sp. forma adulta Lhc. ._eite 12. Dentale nach dem Po'itiv ťÍnťs 

Hohlabdruckes im btihm. 1'mdes-Museum. 
l1'ig. 3. ? Silimts sp. in<let. Seite 18. Aus dem Sphaerosiderit. von Preschen hei Bílin. B Basalsti.ick, 

KS Knoehenstllchel, Fl FlosRenstrablen. Original im geol. Institute der deutschcn Univťr ittit 

in Prag. 
Fig. 4. Schlundkiefer wahrscheiulich von Tinca rnacropterygia Lbe, Seite 36, nach dem Positiv eine. 

Hohlabdruckes aus dem Brandschiefer von Kundratitz im bohm. Landes-Museum. 
Fig. 5. Schlunclkiefcr von Squalinus sp. indet., Seife 45, nach <lrm Positiv eines Hohlabclruckes aus 

dem Brandschieťer von Kundratitz im bohm. Landes-Muscum. 

Fig. 6. Ghelydra spec. indet. Seite 60. c Scapula, Cr Coracoid, Pc Ansatz des Procoracoides, II Hyo-

plastron, Hy Hypoplastron, C, C;, C8 Costale, 1\1 Marginak, r reurale, F Femur, S Scutenhruch

stiicke. Aus dem plastischen Thon von Pre chen. Original in dei; .. Sammlung Menzel in Dresden. 

Fig. 7. Ptyrho,qaster spec. indet. eite 61. Bruchstiick des linkcn Hypoplastrons a von ,ler Untor-. 

b von der Au senseite, c Durchbruch, die Structur und den Querschnitt Jang der unterrn Kantr 

zeigend. 

Fig. 8. Ptychogaster spec. indet., a' das tuck Fig. 7, daneben cin zweites von der Oberseitť in die 
Contur des linken Hypoplastrons von Ptychogaster Roemeri v. R. nach von Reinach Schildkrtiten 
im Mainzer Tertiarbeckťn, Tafcl XXI, eingezeichnet. Braunkohle bei Seltsrh. Originak im 

bohm. Landes-Museum. 

Fig. 9. Diplocynodon cfr. Darwini Ludwig sp., eite 62, a-g lose Z1hne je von drei Sriten. Braunkohle 
bC'i 8elt ch. Originale im bohm. Landes-Museum. 
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