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In dem crstcn hier vor zwei Jahren erschienenen Theile dieser Arbeit wurden bekanntlich von dem 
durch mich untcrsuchten Fossilienmaterial sammtliche Arten der Gattungen Vivipara Lam., Melania Lam., 
Melanopsis Fer. und Corymbina Buk. bescbrieben. Der vorliegende zweiteTheil, welcher alle iibrig geblie- 
bencn Formen behandelt, und mit dcm die Arbeit nun zum Abschlusse gelangt, umfasst die Beschreibungen 
von Arten der Gattungen Neritina Lam., Limnacns Drap., Planorbis Guet, Valvata Muller, Bythinia 
Leach, Hydrobia Hartm., Fluminicola (Gillia) Stimps., Pyrgula De Christ. etJan, Unto Philipps., 

isidiwm Pfeif., Dreissensia van Ben. und Limnocardiuwi Stol. Unter diesen zwolf Gattungen erscheinen 
V isidium und Limnocardiuwi bios durch specilisch unbestimmbare Reste vertreten. Von den anderen liegen 
mir dagegen im Ganzen 25 Arten und Varietaten vor, und zwar erweisen sich davon 16 Arten mit 4 Varie- 
aten als neu, wahrend der Rest theils auf scbon bekannte, theils auf nicht genau bestimmbare Formen 

entrant. 
Es gereicht mir zur besonderen Freude, hier ausser den schon in der Einleitung genannten Herren 

auch noch den Herren Professor Dr. Oscar Boettger in Frankfurt a. M. und Director, Professor Spiridion 
tSrusina in Agram meinen verbindlichsten Dank aussprechen zu konnen fiir die Untersttitzung, die mir 
von Scite derselben bei den diesmal durchgefiihrten Untersuchungcn sowohl durch entgegenkommende 
Mittheilung ihrer bewahrten Ansichten in oinzelnen Fallen, als auch durch freigebige Ubermittlung von 
Vergleichsmatcrial zu Theil wurde. 

NERITINA Lamarck. 

Neritinen kommen in den levantinischen Ablagerungen von Rhodus, und zwar in den Seenabsatzen, 
den echtenPaludinenschichten, ungemein hauflgvor. Ungeachtet dessen crweist sich jedoch diese Gattung 
hier, so weit das Terrain bis jetzt durchforscht crschcint, als verhaltnissmtissig arm an Arten. Die ganze 
Ausbeute umfasst vorderhand bios drei Formen; diese treten aber iiberall, an alien ihren Fundstellen, in 
ungeheuer grosser Individuenzahl auf. Zvvci Arten, Neritina pseudomicans n. f. und Neritina Fontannesi 
Ncum., gchoren dcm nordlichen Paludincnbecken an; die dritte, Neritina hetlenica n. f, bei der nebst 
dem Typus auch cine Varietal unterschieden werden kann, hat ihr Vcrbrcitungsgebiet in dem siidlichen 
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Paludinenbecken. In den fluviatilcn Absatzcn der levantinischen Stufe wurde Neritina nur an cincr Stelle 

beobachtet, in einer Sandbank dcr macbtigcn Schottermassen, welche am Stidfusse des Mt. Elias-Speriolis 

Gebirgsruckens sich an die cretacisch-eocanen Kalke anlehnen, zwischcn den Orten'Platania und Apollona. 

Es ist dies die gleiche Sandlage, in dcr auch grosse Planorben angetroffcn wurden. Der Erhaltungszustand 

aller hier gefundenen Fossilien war aber in einem so hohen Grade ungtinstig, dass dercn Aufbcwahrung 

nicht erfolgen konnte, und deshalb bleibt man auch uber die Species sowohl der Planorben, als auch der 

Neritinen von diescr Localitat vollig im Unklaren. 

Uber das Vorkommen der Gattung Neritina in fossilcm Zustande auf Rhodus linden sich in der 

Literatur mehrere Angaben. Zuerst hat Tournouer cine Form unter dem Namen Neritina micans Gaud, 

ct Fisch. var. Rhodiensis Tourn. ohne nahere Fundortsangabe beschrieben und abgebildet (vergl. 

P. Fischer, Paleontologie des terrains tertiaires de Tile de Rhodes, 1877, p. 55, pi. 1, Fig. 13). Alios, was 

der genannte Autor iiber diese Form sagt, ebenso wie die Abbildung, kann in der That nur auf cine 

Abanderung der Neritina micans Gaud, et Fisch. bezogen werden. Von Neritina Rhodiensis Tourn. 

liegen auch im k. k. naturhistorischen Hofmuseum in Wien unter der Bezeichnung »Neritina cailosa 

Desh.« sehr zahlreiche Exemplare aus den Aufsammlungen Iledenborg's aufbewahrt, und die Unter- 

suchung dieser Stiicke, welche mit der Abbildung bei Tournouer vollkommcn iibereinstimmen, hat das 

Ergebniss geliefcrt, dass die in Rede stehende Form von den mir aus den Paludinenschichten vorliegcnden 

Arten verschieden ist und an keine derselben direct angeschlossen werden kann. Wie sparer noch gezeigt 

werden soil, hat man auch einen gewichtigen Grund anzunehmen, dass Neritina Rhodiensis Tourn. nicht 

aus den levantinischen Bildungen, sondern aus dem Oberpliocan stammt. Auf jeden Fall erschcint cs aber 

sehr merkwurdig, dass Tournouer keine von den Arten aus den Paludinenschichten vorgelegen ist, 

nachdem er Vivipara clathrata Desh. citirt und in Gesellschaft derselben Neritina pseudomicans n. f. und 

Neritina Fontannesi Neum. stcts in grosser Menge auftretcn. 
Gelegcntlich dcr Anfiihrung der Neritina micans Gaud, ct Fisch. aus den Siisswasserbildungen von 

Megara bemerkt sodann Fuchs (Th. Fuchs, Studicn iiber die jilngeren Tertiarbildungen Gricchenlands, 

1877, S. 14), dass die bei weitem grossere Mehrzahl der Exemplare aus Megara von dem Typus dcr 

Neritina micans Gaud, et Fisch. durch starke Abfiachung und selbst Einschniirung dcr Sciten sehr 

wesentlich abweicht, und dass genau dieselbe Form auch auf Rhodus sehr hauflg vorkommt. Die Richtig- 

keit dieser Angabe konnte durch das von mir in den Paludinenschichten von Rhodus aufgesammclte 
Material vollends bestatigt werden; nur geht meine Ansicht dahin, dass die betreffenden Stiicke von 

Neritina micans Gaud, et Fisch. unbedingt abgctrennt werden miissen. Ich beschreibe daher dieselben 

im Nachstehenden unter dem Namen Neritina hcllenica n. f. und betrachtc diese Art, mit der auch die von 

Fuchs erwahnten Exemplare aus den Susswasserschichten von Megara ohneweiters vereinigt werden 

konnen, als cine vicariirende Form der in dem nordlichen Paludinenbecken auftretenden Neritina pseudo- 

micans n. f. 

Endlich fuhrt noch Neumayr an (vergl. M. Neumayr, Uber den geologischen Bau der Insel Kos, 
1879, S. 286 d. Zeitschr.), dass die von ihm aus den Paludinenschichten der Insel Kos beschriebenc 

Neritina dorica Neum. sich auch auf Rhodus vorfmdet, von wo angeblich im k. k. naturhistorischen Hof- 

museum in Wien zahlreiche Exemplare derselben liegen sollen. Welche Stiicke Neumayr zu dieser 

Behauptung Anlass geboten habcn, Hess sich jedoch nicht crmitteln. Die genaue Durchsicht der Sammlung 

des k. k. naturhistorischen Hofmuseums hat nur zu einem negativen Resultate gefiihrt, indem daselbst 

keine Form aus Rhodus aufgefunden werden konnte, welche man auf Neritina dorica Neum. zu bezichen 

im Stande ware. In meiner Collection ist Neritina dorica Neum. gleichfalls nicht vertretcn. Sammtliche 

aus den levantinischen Ablagerungen von Rhodus bisher bekannte und im Folgcndcn beschriebenc Arten 

gehoren einer Gruppe an, welche von dem Formcnkrcisc der Neritina dorica Neum. verschieden und 

leicht abzutrennen ist, und die unter Anderem auch Neritina micans Gaud, et Fisch. einschliesst. 
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Neritina pseudomicans n. f. 
Taf. VII, Fig. 1-5. 

Die massig dicke Schale dieser Art, deren Gestalt jener der Neritina Dumortieri Font, am ahnlichsten 

erscheint und bis zu einem gewissen Grade auch an die Gestalt der recenten Neritina anatolica Reel, 

erinncrt, setzt sich aus nicht ganz vier durch sehr schwach eingedriickte Nahte von einander getrennten 

Umgangen zusammen. Das Gewinde, dessen Spitze sich mitunter angefressen zeigt, ragt bei den aus- 

gewachsenen  Individuen verhaltnissmassig hoeh liber dem letzten Umgange empor; die Hohe desselben 
betragt stcts mehr als l/4 der Gesammtlange des Gehauses, Die zwei obersten Windungen sind, soweit sie 

sichtbar crschcinen, in der Regel ziemlieh stark gcwolbt. Der letzte grosse Umgang weist dagegen immer 

cme schwache Abflachung der Flankenmitte auf, wclche jedoch niemals ein so hones Ausmaass erreicht, 

dass dadurch der allgemeine Eindruck eincr im Grossen und Ganzen gewolbtcn Form besonders beein- 

trachtigt wiirde. Diese schwache Abflachung verwischt sich allmalig in der Nahe der Mundung und kommt 

schlicsslich in dem Aussenrande der Mundung nahezu gar nicht zum Ausdruckc; dafur gelangt sic zumeist 

schon auf dem ganzen vorletzten Umgange zur Ausbildung, wie man dies in besonders deutlicher Weise 

•'•n den Jugendexemplaren beobachten kann, bei denen der aussere dritte Umgang oft in genau demselben 

Grade an  den Seiten abgeplattet aussieht, wie der letzte bei den vollstandig ausgewachsenen Individuen. 

Bezughch dcs Wachslhums der Windungen ist fcrner zu bemcrken, dass dieselben hier im Vergleiche mit 

vielen anderen Vcrtretern dieser Gattung kcineswegs rasch an Breite zunchmen. Sehr deutlich aussert sich 

>-as darin, dass die grosste Breite des Gehauses hinter der Lange stcts urn einen nicht geringen Betrag 

zurucksteht. Wahrend die oberen Windungen nur langsam in derSpirale absteigen, senkt sich der unterste, 
vierte Umgang im Verhaltnisse viel rascher, wodurch eben das starke Hcrvorragcn des Gewindes bewirkt 
Wird- An JugendstUcken, welche bios aus drei Windungen bestehen, und von denen zwei hier abgebildet 
wurden, erscheint die Oberseite noch stark niedergedrilckt und die Spitze des Gehauses steht nur wenig 

vor. Bei manchen Individuen steigt der letzte Umgang an. Schlusse, kurz vor der Mundung, wicder etwas 

in tei . pirale auf; es ist dies aber, wie gesagt, durchaus nicht Regel; denn es gibt auch Individuen, bei 

denen diese Erscheinung nicht stattfindct. Hiebei sieht dann die Naht immer mehr oder weniger unregel- 

g eingenssen aus. Ubrigens korrimt es auch bei Jugendexemplaren zuweilen vor, dass sich der aussere 

yang mittelst einer stark" und unregelmassig eingerissenen Naht an die vorhergchende Windung anlegt. 

Was die Mundung anbelangt, so zeigt sich dieselbe entsprechend dem durchaus nicht sehr raschen 
nwachsen der Umgange in die Breite verhaltnissmassig wenig ausgebreitet.  Ihre Form nahert sich sehr 

emem Halbkreise. Die Spindelplatte ist constant stark gewolbt und dabei fast immer kraftig callos verdickt. 

Bei  einzelncn Fxemplaren,  darunter auch jugendlichen Individuen,  erreicht die schwielige Verdickung 
derselben sogar cine auffallend starke Entwicklung; sie tritt in solchen Fallen naeh ausscn hin als ein sehr 

kraftiger Wulst hervor. Nach Aussen breitet sich die Callositat weit fiber der vorletzten Windung aus und 

oeschreibt hier in der Regel einen mehr oder minder halbkreisformigen, mit der Convexseitc auswarts 

genchteten Bogen.   An den Grenzen gegen den oberen und den unteren Rand  des Aussensaumes  der 

Mundung vcrlaufen kurze, bald etwas mehr, bald wieder weniger vcrtiefte Rinnen. Der Columellarrand ist 
last geradlinig; nur bei sehr genauer Betrachtung lasst sich an demselben eine iiberaus schwache Aus- 

biegung bemcrken.   Die glanzende, weisse Oberflache der Spindelplatte muss im Allgemeinen als glatt 

bezeiehnct werden. Zahnchen kommen am Golumellarrandc niemals vor. Alles, was man iiberhaupt von 

Sculptur auf der Spindelplatte walirnehmen kann, beschrankt sich auf ausserst fcine, kleine, faltige Runzeln, 
welche im mittleren Theile des Columellarrandes auftreten und stcts so schwach sind, dass sie nur unter 
der  Loupe  gesehen   werden   konnen.   Diese   kleinen   Runzeln   gehoren   jedoch   durchaus   nicht  zu   den 

constanten Merkmalen, denn man  begegnet auch Excmplaren, bei denen sie ganzlich fehlen. Der mehr 

oder minder schneidende Aussenrand der, wie schon erwahnt wurde, sehr wenig vorgezogenen Mundung 
slellt sich annahernd halbkreisformig dar; er bildet insoferne keinen vollkommenen Halbkreis, als dessen 

berer 1 Dei 1 einen etwas flacheren Bogen beschreibt, als der basale, unten cinigermassen verdickt aus- 
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sehendc Abschnitt. Im Zusammenhangc mit der starken Callositat dcr Columcllarflachc crschcint dcr 

Aussenrand ausserdem oben, unterhalb der Naht, constant ein wenig ausgebogen. Auch die feinen, dichten 

Zuwachsstreifen, welche die ganze Oberflache dcr Schale bedecken, verlaul'cn namentlich in dcr Nahe der 

Miindung in einer deutlich geschwungenen Linie, indem sic so, wie der Aussensaum, zunachst unter der 

Naht einen nach vorne convexen, kurzen Bogen beschreiben und erst dann schief nach hinten sich fort- 
sctzen. 

Die Zeichnung der Schale besteht aus einem sehr vinregelmassigen Netzwerk brauner Linien, deren 

Farbe urspriinglich, wie man es an einigen wcniger gebleichten Exemplaren noch schen kann, dunkcl- 

violett war. Noch besser lasst sich die Zeichnung definiren, wenn man sagt, dass auf einem dunkelvioletten 

Grunde zahlreiche, dichtgedriingte, bald klcinere, bald grossere, sehr unrcgclmassige, gelblich weisse 

Flecken liegen. EinWechsel aussert sich bei vcrschiedenen Individuen auch insofernc, als bald der dunkel- 

violette, jetzt, wie gesagt, zumeist braun erscheinende, bald der gelblich weisse Ton iiberwiegt. Die eben 

geschilderte Art der Zeichnung bildet geradezu die Kegel. Nur als sehr seltene Ausnahme konnen dann 

auch solche Exemplare angefiihrt werden, bei welchen sich ausserdem noch auf der Mittc der Scitcn ein 

breites, lichtes Spiralband zieht, dem weiter untcn, an der Basis des letzten Umganges, immer ein zwciter 

lichter Spiralstreifen folgt. Neritina pseudomicans erreicht cine ziemlich ansehnlichc Grosse. Ganz aus- 

gewaebsene Individuen besitzen eine Lange von \2mni; die eigentliche Breitc des Gehauses, in der zur 

Hauptaxe senkrecht liegenden Richtung gemessen, betragt hiebei etwas fiber 10 mm; die grosstc, schief 

zur Verticalachse gerichtete Schalenbreite zwischen dem Sussersten Vorsprunge tics Aussenrandes dcr 
Miindung und der Flankcnmitte entspricht dagegen mit nicht ganz 12 mm ungefahr dcr Gehauselange. 

Vorkommen. Im nordlichen Paludinenbecken ungemein haufig. Die weitaus iiberwiegendc Mehrzahl 

der mir vorliegenden Stiicke stammt aus den Sanden von Kalavarda mit Vivipara clathrata Desh. 

Ausserdem wurde 'Neritina pseudomicans noch an mchreren Stcllen dieses P>eckcns beobachtet, so unter 

Anderem im Siiden des Kalavardathales, im Langoniathale und in den Sanden der Umgebung von Tholo. 

Vergleiche. Was nun die Verwandtschaftsverhaltnissc bctril'ft, so glaube ich nicht fehlzugehen, vvenn 

ich behaupte, dass unsere Form sich bis zu einem gewisscn Grade eng an Neritina micans Gaud, ct 

Fisch. (vergl. A. Gaudry, Animaux fossiles et geologic de l'Attique, p. 446, pi. 61, fig. 11 —13, und Th. 

Fuchs, Studien iiber die jtingeren Tertiarbildungen Griechenlands, S. 14 (partim), Taf. Ill, Fig. 5—8, non 

Fig. 9—16) anschliesst. Die constanten und leicht kcnntlichcn Unterschiede, welche zwischen beiden 

bestehen, lassen sich etwa folgendermassen kurz zusammenfassen. Neritina pseudomicans weicht von dcr 

obgenannten Art vor Allem durch die sehr stark gewolbte und kraftig callos verdickte Spindelplatte ab, 

durch den im Zusammenhange damit oben, unter dcr Naht, stets ausgebogenen Aussenrand der Mundung, 

ferner durch das bedeutend hoher fiber dem letzten Umgange aufragende Gewinde und demzufolge auch 

etwas verschiedene, namentlich Uingere Gcstalt clcs Gehauses und dann nicht unwcsentlich durch die 

schmalere, weniger vorgezogenc odcr ausgebreitcte, nach Aussen mehr oder minder halbkrcisforniig 

umgrenzte Mundung. Gegeniiber der typischen Form der Neritina micans Gau.d. ct Fisch. aussert sich 

auch darin ein Unterschied, dass der letztc und dcr vorlctzte Umgang an den .Scitcn zwar schwach, aber 

immer merklich abgeflacht sind. Sie erreicht ausserdem im ausgewachsenen Zustandc cine bedcutendere 

Grosse. Die Zeichnung und die Farbung der Schale erscheinen bei beiden Arten im Allgemeinen gleich; 

doch treten bei Neritina micans Gaud, et Fisch. sehr haufig 2—15 lichtc Spiralstreifen auf, wahrend hier 

das Vorkommen eines lichten Spiralbandes in der Flankenmittc und eincs zweiten an der Basis der letzten 

Windung geradezu als eine hochst seltene Ausnahme bezeichnet werden muss. Von den durch Fuchs 

(1. c.) als Neritina micans Gaud, ct Fisch. abgebildeten Stucken entsprechen, wie die Untersuchung dcr 

betreffenden Exemplare ergeben hat und wie schon Brusina (Fauna fossile terziaria di Markusevec in 

Croazia, 1892, S. 176 d. Zeitschr.) hervorgehoben hat, bios die in Fig. 5—8 dargestellten dieser Art, als 

deren Typus stets die durch Gaudry (1. c.) gegebencn Abbildungen angesehen werden miisscn. Die von 

Fontannes (vergl. F. Fontan nes, Les moltusques pliocenes de la vallec du Rhone et du Roussillon, 

1879—1882,  tome I,  p. 211,  pi. XI,  fig.  13—16) beschiiebcnc Neritina micans Gaud,  et Fisch. var. 
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Bollenensis Font, nahert sich zufolge der minder nach abwarts gerichteten Lage ihrer Miindung und des 

holier aufragenden Gewindes unserer Form mehr, als der Typus der Neritina micans Gaud, et Fisch. Im 

Dbrigen gclten aber auch hier die vorhin angefuhrten Unterschicde. Etwas vveiter entfernt sich hingegen 

von der vorliegenden Art die durch Tournouer (in P. Fischer, Paleontologie des terrains tertiaires dc 

I'lle dc Rhodes, 1877, p, ,r),r>, pi. |, fig. 13) untcr dcm Narncn »Var. Rhodiensis Tourn.« beschriebene und, 

wie noch spiiter gezeigt werdcn soil, hochstwahrscheinlich in den oberpliocanen Bildungen der Insel 

Rhodus auftretende Abandoning der Neritina micans Gaud, et Fisch. Dieselbe unterscheidet sich, ganz 
abgesehen von den schon oben genannten Abwcichungen, auch noch dadurch, dass sie constant noch 

kleiner ist als der Typus, dass sie cine noch grosserc, mehr ausgebreitete Miindung besitzt, und dass auch 

das Gehause im Allgemeinen im Verhaltnisse zur Lange noch breiter erscheint. Oberdies lasst sich in der 

Zeichnung insoferne ein Unterschied bemerken, als deren Schale nahezu constant zwei bis drei lichte 
Spiralbander aufweist. 

Soweit ein Urtheil bios nach der Beschrcibung und Abbildung moglich ist, durfte sodann Neritina 

Dumortieri Font, (vergl. Bull, dc la soc. geol. de France, 1877—78, ser. Ill, tome 6, p. 528, pi. VI, fig. 7 

und F. Fontannes, Les terrains niogen.es du plateau du Cucuron, 1878, p. 95, pi. II, fig. 7) aus den ober- 
miocanen Mergeln mit Helix Ckristoli von Cucuron im Rhonebecken als nahe verwandt mit unserer Form 

zu bezeichnen sein. Fine sehr grosse Ahnlichkeit tritt namentlich in Bezug auf die Gestalt des Gehauses 

und in der starken calloscn Verdickung der Spindelplatte hervor. Ein genaucr Vergleich lasst sich zwar, 

ohne dass man direct Exemplare zur Hand hat, nicht durchfiihren; aus der Beschreibung sind aber 

immerhin einzclne Unterschicde zu entnehmen, welche wir hier kurz angeben wollen. Die Miindung der 

Neritina Dumortieri Font, erscheint mehr vorgezogen, breiter; ihre Rander sind oben und unten nahezu 
parallel, wahrend hier der Aussenrand mehr odcr minder cinen Halbkreis bildet. Ferner zeigt bei ihr der 

Aussensaum keine Ausbiegung unter der Naht. Ausserdem fiihrt Fontannes an, was jedoch in der 

Abbildung nicht crsichtlich ist, dass auf dem letzten Umgange in der Nahe der Sutur cine lcichte 

Depression verlauft. Dies trifft aber bei unserer Art keineswegs zu. Endlich durfte nach der Abbildung das 

Gewinde der Neritina Dumortieri Font, etwas weniger vorstehen und der letzte Umgang an den Seiten 

nicht abgeflacht, sondern gleichmassig, ziemlich stark gcwolbt sein. 

Die im Pliociin von Italien vorkommende Neritina sena Cantr. (vergl. C. d'A neon a, Sulle ncritine 

fossili dei terreni terziari superiori dell' Italia centrale, 1869, p. G, tav. If, fig. 3 d. Zeitschr.) unterscheidet 

sich von Neritina pseudomicans, ganz abgesehen von der abweichenden Schalenzeichnung, im Umrisse, 

und zwar vorzugsweise durch das iiusserst geringe Aufragen des Gewindes fiber dem letzten Umgange, 

der fast das ganze Gehause ausmacht, so wie in manchen anderen Charakteren so wesentlich und durch- 

greifend, dass eine Verwechslung iiberhaupt nicht stattfindcn kann und auch das Vorhandensein von 

naheren Beziehungen zwischen beiden Formen beinahe ganz ausge.schlossen erscheint. Neritina dorica 

Neum. (vergl. M. Neumayr, IJber den geologischen Ban der Insel Kos, 1879, S. 285 d. Zeitschr., Taf. I, 

Fig- 1) und Neritina Coa Neum. (1. c, S. 286 d. Zeitschr., Taf. I, Fig. 2), die zwei durch Ubergange mit 

einander zusammenhangenden Arten aus den Paludinenschichten der Insel Kos, gehoren ihrem ganzcn 

Habitus nach zweifellos ciner anderen Gruppe an, als die vorliegende mit Neritina Fontannesi Neum., 

welche sowohl auf Kos, als auch auf Rhodus in levantinischen Ablagerungen auftritt, durch zahlreiche 

Ubergange verbundene Form. Die hier bestehenden Unterschicde, welche ihren scharfstcn Ausdruck in der 
eingesenkten, beziehungsweise ausgehohlten Flankenmitte des letzten Umganges bei den beiden crwiihntcn 

Arten finden, sind so auffallend, dass es vollstandig iiberflussig ist, auf dieselben im Besonderen cinzu- 

gehen. Es sei nur kurz bemerkt, dass diese Arten ausserdem noch sehr wesentlich abweichen durch ihre 

constant andere Zeichnung, fcrncr durch die im Ganzcn vcrschicdene Form ihres Gehauses und ihrer 

Miindung, durch die nicht annahernd so stark, wie bei unserer Art, gcwolhte Spfndelplatte und durch den 

eckigen Querschnitt des in Folge der Seitenaushohlung besonders charakteristischen letzten Umganges. 

Neritina (Neritodonia) Slefanescui Font. (F. Fontannes, Contribution a la faune malacologiquc des 

terrains neogenes dc la Roumanie,   1886, p. 29, pi. I, fig. 47—53) aus den Paludinenschichten Rumaniens, 
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welchc Form Fontannes fur niichst verwandt mitNeritina Coa Neum. halt, bietetNeritina pseudomicans 

gegenuber nach dor Beschreibung cbcnso scharfc Unterschiedc dar, wic die boiden vorher angefuhrten 

Artcn. Die bezeichnendsten Charaktere derselben, darunter die schwache, von stumpfen Kanten begleitete 

Einsenkung der Flankenmitte der letztcn Windung und die geringe Wolbung, so wie die verhaltnissmassig 

schwache callose Verdickung der Columellarflache sind zwar in den Abbildungen fast gar nicht ersicht- 

lich, wodurcb eben ein gutcs Beispiel dafiir gelicfert vvird, wie nothwendig es ist, bei gewissen Formcn 

genaue Zcichnungen, und zwar in vergrbssertem Maassstabe zu geben; doch gcniigen die sehr knappen 

Bemerkungen Fontannes' wenigstens in dem vorliegenden Falle vollkommen, um zu erkennen, dass 

Neritina Stefanescui Font, sich nicht an Neritina pseudomicans anschliesst, sondern thatsachlich in die 

Gruppe der Neritina dorica Neum. gchort. Einen wichtigen Anhaltspunkt hiefiir finden wir untcr Anderem 

auch in der Zeichnung und in der Farbung ihrer Schale. 

Von den reccnten Arten scheint unserer Form noch am niichsten zu stehcn Neritina Nilotica Reeve 

(== Neritina africana Parreyss, vergl. E. v. Martens, Die Gattung Neritina, 1879, Systematisches 

Conchylien-Cabinet, Niirnberg, Bd. IF, Abth. 10, S. 82, Taf. 2, Fig. 17 — 19, und Taf. 13, Fig. 14—16). Nach 

den citirten Abbildungen und nach der Beschreibung konnen aber auch bcdeutcndc Untcrschiede namhaft 

gemacht werden, welche vcrschiedcnc Merkmale bctreffen und cine sehr scharfc Trcnnung beider Formcn 

leicht durchfuhren lassen. Von denselbcn seicn als die wcsentlichstcn folgcnde angegeben. Neritina 

Nilotica Reeve hat vor Allcm eine constant andcre Zeichnung und Farbung der Schale. Der Umriss ihres 

Gehiiuses ist conisch-halbkugelig, wobei namentlich das spitz endigende Gewinde eine mehr kegelforinige 

Gestalt zcigt. Der vorlctztc und der Ictzte Umgang sind entweder verhaltnissmassig stark gewolbt, fast gar 

nicht abgeflacht, Oder wenn cine Abflachung vorkommt, so iiussert sich dicselbe nicht im mittleren Theile 

der Flanken, sondern weitcr oben, mehr unterhalb der Naht. Schliesslich kann noch als ein durchgreifendcr 

Unterschied angefiihrt werden, dass dcrcn Columellarflache eben, niemals gewolbt ist. Hinsichtlich der 

Gestalt der Schale wcist ausserdem die in Vorderasien wcit vcrbrcitete und heutc noch auf Rhodus lebende 

Neritina anaiolica Reel, (vergl. E. v. Martens, I. c, S. 86, Taf. 3, Fig. 4, 5 und Taf. 13, Fig. 17 — 19 und 

25—29), und zwar vornchmlich die von Martens (Uber vorderasiatische Conchylicn nach den Samm- 

lungen des Prof. Hausknecht, Cassel, 1874, S. 33, Taf. V, Fig. 42) untcr dem Namen Var. Mcsopotamica 

Mart, beschriebene Abanderung derselben, einige Anklange an die vorliegende Art auf. Sonst sind jedoch 

zwischen ihnen so auffallende und so wesentlichc Untcrschiede vorhanden, dass der Bestand eincs 

genetiscben Zusammenhanges wohl als ganzlich ausgeschlossen bczcichnet werden kann. 
Ncrilina callosa Desh. dilrfte nach der durch Dcshayes (in: Expedition scientifiquc de Morcc, 

Ionic HI, Zoologic, 1832, p. 156, pi. 19, fig. 1(5—18) gegebenen und von Martens (Die Gattung Neritina, 

1879, Systematisches Conchylien-Cabinet, Niirnberg, Bd. II, Abth. 10, S. 232, Taf. 22, Fig. 27, 28) reprodu- 

cirten Abbildung zu urthcilcn von Neritina pseudomicans leicht zu untcrscheiden sein an der niedrigeren, 

kiirzeren und brcitcrcn Gestalt des Gehauses, an der stark seitlich vorspringenden, sehr schief stehenden, 

wcit vorgezogenen, breitcn Mtindung, dcrcn Untcrrand mehr gerade verlauft und dcrcn Oberrand untcr dcr 

Naht kcinc nach vorne gerichtetc bogenformigc Kriimmung zu beschreiben scheint, und an der 

abweichenden Schalcnzeichnung. Es mogen wohl ausserdem auch noch in der Wolbung und in der Form 

der Spindelplatte Untcrschiede vorkommen, doch sind diesbeziiglicb nach der Abbildung ganz pracise 
Angaben unmOglich. Die auffallendstcn Untcrschiede bleiben ncbcn den wesentlich andcren Charakteren 

der Mtindung immcr die mit dem viel raschcrcn Anwachscn der Umgange in die Breite im Zusammenhange 

stehende, bedeutend niedrigere Gehausegestalt und das weniger hoch emporragende Gewinde. 

Bemerkung. Gelegentlich der Gattungsanfiihrung wurde schon erwahnt, das:; in dem k. k. natur- 

historischen 1 [ofmuseum in Wien untcr dem Namen ^Neritina callosa Desh.« von Rhodus sehr zahlreichc 

fossilc Exemplare von Ncrilina micans Gaud, et Fisch. var. Rhodiensis Tourn. aus der Aufsammlung 

1 ledenborg's licgen, welchc mit der Abbildung bei Tournoucr so gut iibereinstimmen, dass iiber dcrcn 

Identitat kein Zweifel obwalten kann. Es erubrigt mir nur noch zu bemerken, dass als Fundstellen dicscr 

Stiicke  ausschliesslich   Monte Smith   bei   der Stadt Rhodus  und Mt. Paradiso   angegeben  sind,  beides 
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Terrains, in denen icli bios das Vorhandensein von oberpliocanen Ablagerungen beobachtet habe. Specie!! 

der Mt. Smith crscheint sammt dem umliegenden Terrain lediglich aus den Absatzen des Oberpliociin 

aufgebaut. Dieser Umstand in Verbindung damit, da'ss Neritina micans Gaud, et Fisch. var. Rhodiensis 

Tourn. in den levantinischen Bildungen nicht angetroffen wurde, so wie gewisse nicht publicirte hand- 

schriftliche Aufzcichnungen Hedenborg's deuten, wie bereits an einer anderen Stelle (vergl. G. 

Bukowski, Einige Bemerkungen iiber die pliocanen Ablagerungen der Insel Rhodus, 1892) naher ausein- 

andergesetzt worden ist, entschieden darauf hin, dass auf Rhodus in dem marinen Oberpliociin lacustre 

Zwischenlagen auftreten, welche die Lagerstatte sowohl der Neritina Rhodiensis Tourn., als auch mancher 

anderen Siisswasserconchylien bilden dtirften. Die Unterschiede, welche vex. Khodiensis Tourn. gegeniiber 

dem Typus der Neritina micans (laud, ct Fisch. aufweist, hat schon Tournouer richtig angegeben, und 

cs brauchen dieselben in Folge dessen hier nicht nochmals angefuhrt zu werden. Ich mochte bei dieser 

Gelegenheit nur daraul kurz aufmerksam machen, dass, was die Schalenzeichnung anbelangt, sich eine 

auffallende Ahnlichkeit zwischen der Neritina Rhodiensis Tourn. und der bis heute noch nicht geniigend 
bekanntcn Neritina callosa Desh. kundgibt. 

Neritina Fontannesi N c u m a y r. 
Taf. VII, Fig. 6-9. 

1876.    Neritina abnormis (Jenk.) var. a, Tournouer, Elude sur Ics fossiles tertiaires dc 1'ile de Cos, p. 18, pi. IV, fig. 12 (non 
var.  b,  fig.   13.). 

1879.    Neritina Fontannesi Neumayr,  Ober don geologischen Ban der Insel Kos, S. 287 d. Zeitsohr., Taf. I, Fig. 3. 

Neritina Fontannesi Neum. hangt mit der vorhin beschriebenen Neritina pseudomicans durch 

allmalige Ubergange zusammen. Die mir uberaus zahlreich vorliegenden Stucke derselben stimmen mit 
den Exemplaren von der Insel Kos, welche Neumayr aus den Melanopsidenschichten von Pylle 

mitgebmcht hat, und die in dem palaeontologischen Institute der Wiener Universitat aufbewahrt sind, so 

sehi ubercm, dass iiber deren Identitat nicht der geringste Zweifel obwalten kann. Obzwar wir es l'icr mit 

einei wohlbekannten Art zu thun haben, sehc ich mich doch veranlasst, noch eine Beschreibung derselben 

7M geben, weil die durch Neumayr gelieferte Charakteristik sich in erster Linie auf die extrem aus- 

ge lldeten Stucke bezieht, welche auf Kos durchaus nicht vorherrschen und auf Rhodus, nach mcinem 

Material zu urtheilen, uberhaupt nicht vorzukommen scheinen. 

Die Schale der Neritina Fontannesi Neum. ist ziemlich dick und besteht aus ungefahr 3'/2 durch 
cut iche, aber verhiiltnissmassig schwach eingedriickte Nahte von einander getrennten Umgangen, von 

cenen die zwei oberstcn einander sehr stark umfasscn, der letzte dagegen sich rasch in der Spirale senkt, 

J dass zum Schlusse das Gehausc durch ein ebenso hohes Gewinde, wie bei Neritina pseudomicans, 

ausgezeichnet erschcint. In Folge davon, dass die oberen Windungen nur sehr langsam absteigen, sieht 
die Oberseite, wenn man von dem letztcn Umgange ganz absieht, bis zu einem gewissen Grade flach- 

gedriickt aus; dabei ragt die kleine Embryonalwindung knopfartig empor. Mitunter kommt aber auch der 

rail vor, dass die Spitze ein wenig angefressen ist. Die Windungen nehmen keineswegs rasch an Breite 

zu; es priigt sich dies am deutlichsten in den Dimensionsverhaltnissen aus, indem die Hohe der Schale die 

grosste Breite stets um einen gewissen Betrag iibertrifft. Der bczcichnendste und wichtigste Charakter 

dieser Art tritt uns in der ziemlich tiefen, mehr oder minder rinnenartigen Einsenkung oder Aushohlung 

der Flankenmitte des letzten Umgangcs entgegen. Dicse Einschniirung wird unmittelbar oben und unten 
begleitet von je einer wulstartigen, gewissermassen einem Kiele gleichenden Auftreibung; sie gel&ngt 

schon auf dem vorletzten Umgange zur Entwicklung, das heisst, sie nimmt auf dem vorletzten Umgange 
ihren Anfang, liegt hier jedoch nicht genau in der Mitte der Seitcn, sondern ctwas oberhalb derselben und 

steigt erst auf der letzten Windung in die Flankenmitte ab, wobei sie mit fortschrcitendem Schalenwachs- 

thum stetig tiefer und mehr rinnenartig wird. Von den beiden die Einschniirung unmittelbar begrenzenden 

wulstiormigen Auftreibungen ist auf dem letzten Umgange die oberc in der Regel viel starker entwickelt 

und gcvvinnt haufig direct das Aussehen eines kraftig sich abhebenden abgerundeten Spiralkieles, wiihrend 
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der untere Spiralwulst sich mehr flachgerundet zeigt unci nach unteri zu mit der gewolbten Basis unmerk- 

lich verschwimmt. Auf der vorletzten Windung, dort, wo die Flankcnaushohlung sich auszubilden beginnt, 

kann bei sammtlichen unseren Stucken und bei der Mehrzahl der Exemplare von Kos von einem eigent- 

lichen oberen Kiele noch nicht gesprochen werden. Es tritt hier bios eine scharf ausgepragte, dabei jedoch 

abgerundete Kante auf, welche die steil abfallenden Flanken von der bald mehr, bald weniger abschiissigen, 

unter der Naht liegenden Flache trennt, und die erst allmalig sich zu einem wirklichen Kiele entwickclt. 

Neumayr gibt zwar an, dass schon auf der zweiten Windung nahe der Naht ein schmaler, gerundeter 

Kiel zum Vorscheine kommt, doch dies trifft nur bei den allerextremsten Exemplaren von Kos zu, wahrend 

die Mehrzahl der Stiicke von Kos ahnlich, wic alle von Rhodus, hier in der geschilderten Weise nur eine 

deutliche abgerundete Kante aufweist. Zwischen der Naht und dem oberen wulstartigen Kiele, beziehungs- 

weise der oberen Kante, dehnt sich eine abschussige, gegen die Miindung zu immer breiter werdende 

Flache aus. Dieselbe erscheint zu Anfang und tiber eine gcwisse Strecke auf dem letzten Umgange in der 

Regel deutlich eingesenkt Oder ausgehohlt; diese Einsenkung verwischt sich jedoch spater allmalig, so 

dass in der Nahe der Miindung von derselben fast gar keine Spur mehr vorhanden ist. Sie bildet auch 

insoferne kein constantes Merkmal, als es Exemplare gibt, bei welchen die Nahtflache nur cine kaum 

merkliche«Aushohlung zeigt, ja zuweilen sogar derselben ganz entbehrt. In Bezug auf die Tiefe und Breite 

der Einscbnurung der Flankenmitte und die Starke der wulstformigen, wie gesagt, zuweilen kielahnlichen 

Spiralauftreibungen macht sich bei verschiedenen Individuen ein ziemlich grosser Wechsel bemerkbar, der 

hauptsachlich darauf zurtickgefiihrt werden muss, dass Nerilina Fontannesi Neum. mit der diese Charak- 

tere nicht besitzenden Neritina pseudomicans durch zahlreiche und allmalige Ubergange aufs Engste 

verbunden ist. Die Abbildung bei Neumayr stellt in dieser Hinsicht eines von den Stucken dar, bei denen 

die Differenzirung am weitesten vorgeschritten ist, und auch der von Neumayr gegebenen Charakteristik 

liegt ein solches Exemplar zu Grunde. Die hier abgebildeten extremen Exemplare von Rhodus erreichen 
dieses Abanderungsstadium nicht ganz, stehen aber den extremen Stucken von Kos bereits schr nahe. Der 

Umriss der letzten Windung ist sehr unregclmassig und wird bedingt ausser durch die Aushohlung der 

Flankenmitte auch durch den sehr steilen Abfall der Seiten, welche mit der breiten, abschiissigen Naht- 

flache an dem oberen Spiralkiele unter einem stumpfen Winkel zusammenstossen, und durch die starke 

Wolbung der Basis. Bei manchen Individuen steigt der letzte Umgang kurz vor der Miindung ebenso, wic 

bei Neritina pseudomicans, ein wenig auf, und in Verbindung damit erscheint dann die Naht hauflg 

unregelmassig eingerissen. 
Die schriig gestellte Miindung, deren Hohe von der Naht an bis zum Unterrande gemessen, stets mehr 

als die Halfte, schon annahernd 8/4 Theile von der Gesammtlange des Gchauses betragt, hat eine unrcgcl- 

massige, im Allgemeinen bis zu einem gewissen Grade an den Halbkreis erinnernde Form. Sie entspricht 

in dieser Beziehung dem Umrisse des letzten Umganges, nur kommt in derselben die Einschniirung der 

Flankenmitte weniger zum Ausdrucke. Die Spindelplatte ist in der Regel sehr stark gewolbt und callos 

verdickt. Die Callositat breitet sich weit iiber die vorhergehende Windung aus und schliesst nach Aussen 

bald halbkreisformig, bald mit einer weniger regelmassigen Linie ab. Haufig erreicht die schwielige 

Verdickung eine so starke Entwicklung, dass die Spindelplatte zu einem hohen, dicken, kraftig hervor- 

tretenden Wulst aufgetrieben aussieht. In solchen Fallen sind dann auch die rinnenartigen Vertiefungen, 

welche den Wulst von dem stark vorspringcnden oberen und dem etwas verdickten unteren Theile des 

Aussenrandes der Miindung scheiden, besonders scharf ausgepragt. Der Columellarrand ist liusserst 

schwach gebogen, mitunter nahezu geradlinig. Die weisse, glanzcndc Columellarflache erscheint durchwegs 

glatt. Zahnchen kommen niemals vor; nur hie und da konnen im mittleren Theile des (^olumellarrandes 

undeutliche Spuren tiberaus zarter, kleiner Runzeln beobachtet werden; bei der iiberwiegenden Mehrzahl 

der Exemplare fehlen dieselben jedoch vollstandig. Der stumpfe Aussenrand der Miindung, dessen Form 

am besten aus den Abbildungen zu ersehen ist, springt unterhalb der Naht etwas vor, indcm er hier zuerst 

einen kurzen, nach vorne convexen Bogen beschreibt und erst nachher eincn geradlinigen Verlauf nimmt. 

Es aussert sich diese Erscheinung in genau derselben Weise auch in der feinen und dichten Zuwachs- 
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streifung, welche die ganze Schalenoberflache bedeckt und zuweilen sehr deutlich hervortritt. An einzelnen 

seltenen Exemplaren lasst sich die Wahrnehmung machen, dass die Zuwachsstreifen zu flachen, falten- 

ahnlichen Strangen anschwelicn, die sich mitunter wulstartig abheben, jedoch stets nur ganz sporadisch, 

und zwar in beliebigen Abschnitten des Gehauses, zur Ausbildung gelangen. Die Farbung und die Zeich- 

nung der Schale gleichen vollkommen jenen der Ncritina psendomicans. Auf einem dunkelvioletten Grunde 

treten dichtgedrangt bald grossere, bald kleinere, unrcgelmassig begrenzte, gelblich weisse Flecken auf. 

Ein ziemlich grosser Wechsel macht sich diesbcziiglich auch insoferne bemerkbar, als das eine Mai die 

dunkelviolette Farbe, das andere Mai wieder der gelblich weisse Ton vorherrscht. Die dunkelviolette 

G'rundfarbe zeigt sich in der Mehrzahl der Falle in eincn braunen Ton verwandelt. Sehr hauflg sind auch 

die Exemplare ganz gebleicht, so dass an denselben wedcr von der Farbung, noch auch von der Zeichnung 

eine Spur mehr zu sehen ist. Was die Dimensionen anbelangt, so stimmt hierin die vorliegende Art eben- 

lalls mit Ncritina psendomicans nahezu vollkommen iiberein. Sie erreicht im ausgewachsenen Zustande 

cine Hohe von \2mm, und dieser entspricht dann eine grosstc, in der senkrecht zur Hauptaxe liegenden 
Richtung gemessene Breitc der Schale von ungefahr 10 mm. 

Vorkommen. Neritina Fontannesi Neum. findet sich in dem nordlichen Paludinenbecken, nament- 

lich in den Sanden bei Kalavarda und in gevvissen Sandlagen im Langonia-Thale zusammen mit Ncritina 

psendomicans ungemein hailing. Wenn man die zahlreichen Ubergangsformen beriicksichtigt und ihr 

beizahlt, so kann man sagen, dass dieselbe fiber die letztgenannte Art sogar die Oberhand gewinnt. 

Vergleiche. Wie gross der Abstand zwischen den extrcmen Stiicken der in Rede stehenden Form und 

der mit ihr durch zahlreiche und allmalige Obergange innig zusammenhangenden Neritina psendomicans 
ist, das lasst sich aus den Abbildungen ganz klar erkennen. Die allmalige Entwicklung der die Unter- 

schiede bildenden Charaktere hier naher zu erortern, wiirde vvohl selbstverstandlich zu weit fuhren, und fur 

ebenso uberflussig halte ich auch einen Verglcich mit den an Ncritina psendomicans sich nahe 

anschliessenden Formen. Wichtig erscheint es mir dagegen, die Unterschicde gegeniiber folgcnden Arten 
anzugeben. 

Zunachst wollen wir Ncritina Coa Neum. (vergl. M. Ncumayr, Qber den geologischen Bau der Insel 

Kos, S. 286 der Zeitschr., Taf. I, Fig. 2) in Betracht Ziehen. Von derselben unterscheidet sich Ncritina Fon- 

tannesi Neum. vor Allem dadurch, dass bei ihr der obere wulstformige Kiel auf dem letzten Umgange viel 

tieler herabsteigt und zwischen  ihm und der Naht sich eine breite, ziemlich abschiissige Fliiche zieht, 

wahrend bei Neritina Coa Neum. der obere Kiel sich bis zum Schlusse mehr auf der Hohe der Naht halt 
inul zwischen ihm und der Naht eine verhaltnissmassig schmale und entweder nahezu horizontale oder 

merklich weniger abschiissige Flache liegt. Ausserdem slellt sich bei unscrer Form die Einschniirung der 
Mankenmitte auf der letzten Windung zwischen den kraftiger bervortretenden wulstartigen Spiralauftrei- 

bungen viel  tiefer und sehmaler,   mehr  rinnenformig dar;   dort  erscheint  dagegen die Mitte der Seiten 

bedeutend breiter und dabei flacher auseehohlt, dem zu Folge dann auch der untere Spiralwulst sich der 

insenkung gegeniiber weniger scharf abhebt. Im Zusammenhange mit den genannten Unterschieden weist 

letzte Umgang   selbstverstandlich   auch   einen   einigermassen   abweichenden Umriss   auf.   Fiir  sehr 
Wichtig mochte ich endlich den constanten Unterschied in der Schalenzeichnung halten, welche bei Ncri- 

tina Coa Neum. bekanntlich stets aus braunen oder violetten und gelblich weissen, schief fiber die Win- 

dungen verlaufenden Zickzacklinien besteht. Cberhaupt sind diese beiden Arten, wenn man sie neben ein- 
ander stellt, ihrem ganzen Habitus nach von einander sehr leicht zu trennen. Gegeniiber Neritina abnormis 

Jenk. (vergl. Tournouer, Etude sur les fossiles tertiaires de 1' ile de Cos, p. 19, pi. IV, fig. 13), welche sich, 

wic schorl Ncumayr betont hat, unmittelbar an Ncritina Coa Neum. anschliesst, und die ich leider nur 

aus der citirten Abbildung kenne, diirften sich die eben angeflihrten Unterschiede noch mehr verscharfen. 
Auch hier aussert sich derselbe aulfellendc Gegensatz in der Zeichnung der Schale. 

Was Ncritina dorica Neum. (1. c, S. 285 d. Zeitschr., Taf. I, Fig. 1) und die ihr nahe verwandte ruma- 

nische Art, Neritina Stefanescui Font, (vergl. F. Fontannes, Contribution a la faune malacologique des 

terrains neogenes de la Roumanie, p. 29, pi. J, lig. 47—53) betrifft, so bieten dieselben insofern noch grossere 

Denkschrlften der mathem.-naturw. CI. LXIII. l!J. 2 
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und scharfer ausgepragte Unterschiede dar, als bei ihnen iibcrhaupt keine Entwicklung von eigentlicben 

Spiralwiilsten oder Kielen stattflndet, sondern die Flankenmittc des letzten Umganges bios schwach ein- 

gedriickt erscheint und beiderseits nur von stumpfen Kanten begrenzt wird. Hiebei verlauft bei Nerttina 

dorica Neum. iiber der oberen Kante in der Nahe der Miindung eine vcrtiefte Rhine, die Seiten des letzten 

Umganges fallen nicht so steil ab und ihr Gehause ist im Ganzcn mehr breit, niedergedriickt und das 

Gewinde merklich niedriger. Beide Arten haben tiberdies cine regelmassigere, dem Halbkreise sich niihernde 

Miindung. Im Ubrigen gelten auch noch die bei Nerttina Coa Neum. hervorgehobenen Abweichungen, 

und die Schalenzeichnung gibt auch hier einen nicht unwesentlichen Anhaltspunkt fiir deren Trennung ab. 

Die Unterschiede zwischen Neritina Fontannesi Neum. und Neritina Fuchsi Neum. (vergl. M. Neu- 

mayr, 1. c, S. 287 d. Zeitschr., Taf. I, Fig. 4 und Spratt and Forbes, Travels in Lycia, Milyas and the 

Cibyratis, vol. II, p. 203, fig. 6), welch' letztgenannte Art mit dcr vorliegenden und der Neritina pseudo- 

micans entschieden in eine Gruppe gehort, hat bereits Neumayr angegeben; es gentigt daher hier auf die 

betreffenden Ausfiihrungen des genannten Autors hinzuweisen. Ganz nebenbei mochte ich nur noch 

bemerken, dass an vielen Stricken der Neritina Fuchsi Neum., die ich untersucht habe, der zwischen der 

mittleren Einsenkung der Flanken und dem wulstig aufgetriebencn unterstcn Theile der Windungen sich 

zichende Kiel noch hohcr aufragt und viel scharfer ist und auch in der Miindung bedcutend starker zum 

Ausdruckc gelangt, als bei dem durch Neumayr abgebildeten Exemplarc. 
Unter den recenten F'ormen ist Neritina cinctella Mart, (vergl. E. v. Martens, Uber vorderasiatischc 

Conchylien nach den Sammlungen von Prof. Hausknecht, S. 34, Taf. V, Fig. 43 und E. v. Martens, Die 

Gattung Neritina, Systematisches Conchylien-Cabinet, S. 91, Taf. 13, Fig. 22—24) aus Mesopotamien, vvie 

schon Neumayr angefiihrt hat, unserer Form in Bezug auf Sculptur ziemlich ahnlich. Daneben bestchen 

aber zwischen beiden auch bedeutende Unterschiede, von denen als die wichtigsten nach der Beschreibung 

und Abbildung die folgenden namhaft gemacht werden konnen. Neritina cinctella Mart, zeichnet sich 

unter Anderem durch eine bedeutend weniger gewolbte und nicht anniihernd so stark schwielig verdicktc 

und ausgebreitete Columellarflachc aus; sie hat ferner einen fein gezahnten Golumcllarrand, ihr Gewinde 

scheint minder vorzustehen, etwas ktirzer zu sein; die Miindung zeigt insofern eine andere Form, als dcr 

Aussenrand derselben mehr gleichmassig von dcr Naht nach unten verlauft, indcm die Flanken mit dcr 

Nahtflache unter einem viel stumpferen Winkel zusammenstosscn. Die gtirtelformige Anschwellung und 

die darunter liegende Einsenkung der Flanken auf dem letzten Umgange sind im Grossen und Ganzen 

ahnlich, nur diirften dieselben nicht so tief, nicht bis in die Mitte der Seiten herabsteigen. Ein sehr wesent- 

licher Gegensatz tritt endlich in der ganzlich verschiedenen Farbung und Zeichnung des Gehiiuses hervor. 
Bemerkung. Gelegentlich der Beschreibung der levantinischen Molluskenfauna von der Insel Kos 

hat Neumayr, wie bekannt, die dort vorkommenden Neritinen, welche sammtlich im Vorangehenden 

erwahnt wurden, in zwei Gruppen eingethcilt. Die cine Gruppe umfasst nach ihm die Arten Neritina 

dorica Neum., Neritina Coa Neum. und Neritina abnotmis Jenk., die sich in dcr hier angegebenen 

Reihenfolge an cinander anschliessen und durch vollstandige Ubergange mit einander verkni'ipft sind. In 

der zweiten Gruppe beflnden sich dagegen Neritina Fontannesi Neum. und Neritina Fuchsi Neum. Als 
drittes Glied kommt nun zu den beiden letztgenannten Arten die auf Kos bisher noch nicht angetroffene 

Neritina pseudomicans hinzu. Dieselbe hangt, wie schon wiederholt hervorgchoben wurde, durch all- 

malige Ubergange mit Neritina Fontannesi Neum. sehr eng zusammen und nimmt in der zweiten Gruppe 

genau dieselbe Stellung cin, wie Neritina dorica Neum. in der zuerst erwabnten Formenvergesellschaf- 

tung, so dass diese Mutationsreihe mit ihr beginnt und mit Neritina Fuchsi Neum. abschliesst. Die Vor- 

kommnisse in den levantinischen Bildungen von Rhodus haben also nicht nur die Richtigkeit der Auf- 

fassung Neumayr's vollends bestatigt, sondern auch die beiden Gruppen insofern erganzt, als in dcr 

zweiten das noch fehlende Anfangsglied aufgefunden wurde. Dass die Unterscheidung dieser beiden 

Formenkreise auf natiirlicher Grundlage ruht, wird meiner Ansicht nach unter Anderem auch sehr wesent- 

lich bekraftigt durch den scharfen Gegensatz, der sich in der Schalenzeichnung zwischen denselben 

iiussert. Im Einklange damit steht dann bis zu einem gewissen Grade auch die geographische Vertheilung, 
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indem die Gruppc der Neritina dorica Neum. wenigstens nach unseren bisherigen Kenntnissen auf die 

Paludincnschichtcn der Osthalfte von Kos beschiiinkt zu sein schcint, wahrend die Reprasentanten der 

Gruppe der Neritina psetuiomicans auf Kos bis jetzt nur aus der westlichen Halfte der Insel bekannt sind 

und ihre Plauptverbreituhg wohl in den Paludincnschiehten von Rhodus erreichen. Es ist, wie ich noch 

hinzulugcn mochte, nicht unwahrschcinlich, dass durch weitere Untersuchungen der betreffenden Terrains 

das Auftreten einerseits der Neritina psetuiomicans auf Kos, andercrscits der Neritina Fuchsi Neum. auf 

der Insel Rhodus noch fcstgestellt werden wird. 

Neritina hellenica n. f. 
Taf. VII, Fig.  10-18. 

1877.    Neritina micans (Gaud,   ct Fisch.) Fuchs,   Studicn  fiber  die jungercn Tcrtiarbildungcn Gricchcnlands, S.   14  (partim), 

Taf. Ill, Fig. 9-10 (non Fig. 5-8.). 

Diese in dem siidlichen Paludinenbecken herrschendc Form gehort vcrmuthlich derselben Gruppc an, 

wic die beiden vorhin beschricbenen Arten, und diirfte allem Anscheine nach cine vicariirende Species der 

Neritina psetuiomicans sein. Die mir in schr grosser Anzahl vorliegenden Exemplare derselben stimmen 

mit gewissen, in den Siisswasserschichten von Megara schr haulig vorkommenden Stiicken, welche Fuchs 

untcr gewissem Vorbehalte mit der dort zuglcich auftretenden Neritina micans Gaud, et Fisch. vereinigt 

hat, und die von ihm in den citirten Abbildungcn dargestellt wurden, nahezu voUstiindig tiberein, so dass 

deren Identitat ohnewciters zugegeben werden muss. Hiebei bieten diese Exemplare, wie spater gezeigt 

werden soil, Neritina micans Gaud, et Fisch. gcgenuber so wichtige und constante Unterschicdc 

dar, dass ihre Abtrennung mcincm Dafiirhalten nach ganz gerechtfertigt crscheint. Neben dem Typus lasst 

sich bei Neritina hellenica sowohl auf Rhodus, als auch in Megara cine Varietat unterscheiden, die eine 

Mutationsrichtung vorstcllt, wie sie sich bei Neritina pseudomicans in den Ubergangsgliedern zu Neritina 

Fontannesi Neum. iiussert. 
Form. typ. 

Taf. VII, Fig.  10-14. 

1877.    Neritina micans  (Gaud,  ot Fisch.)   Fuchs,   Studicn iibcr  die jiingcrcn  Tcrtiarbildungcn  Gricchcnlands,   S.  14 (partim), 

Taf. Ill, Fig. 0,  10 und  15,  16. 

Das massig dickc Gchausc, dessen Umriss am besten mit der Gestalt der Neritodonla slavonica Brus. 

vcrglichcn werden kann, setzt sich aus ungefahr 3'/2 Windungen zusammen. Von denselben umfassen die 

zwei oberen einandcr sehr stark, und in Folge dessen sieht die iibrigens bei den meisten Exemplaren cor- 

rodirte Spitze der Schalc gewissermassen abgcstutzt, nicdergedriickt aus. Der lctztc Umgang stcigt hin- 

gegen ziemlich rasch in der Spirale ab, und cs wird dadurch bewirkt, dass zum Schlussc fiber demsclbcn 

cin vcrhaltnissmassig holies Gewinde aufragt, dessen Heme, an der Miindung gemessen, annahernd •/, von 

der Gesammtlange des Gchauses betnigt. Ein Aufstcigen des letzten Umganges liber eine kurze Strccke 

unmittelbar vor der Miindung, wic es bei den beiden vorhin beschriebencn Arten nicht selten stattflndet, 

lasst sich hier in der Rcgcl nicht beobachten. Dagcgen zcigt sich in dem letzten Theile derSchlusswindung 

die Naht, wclchc oben einfach ist und massig eingedriickt erscheint, fast immer sehr stark und sehr 

unregelmassig eingerissen. Der bczcichnendste und auffallendste Charakter liegt entschieden in der Form 

der Windungen. Diesclben sind namlich an den Seitcn durchwegs in besonders grossem Ausmaasse abge- 
Hacht, und zwar nimmt die Abflachung mit fortschrcitendem Schalenwachsthum in der Weise stetig zu, 

dass zunachst an den oberen Windungen die vollsWmdig abgcplatteten und ungemein steil abfallcnden 

Flanken gcgen die Naht noch durch eine schr stumpfe und ganz abgcrundcte Kantc abgegrenzt werden, 

spater jedoch, gcgen die Miindung zu, die Stcilheit des Abfalles sich allmalig vcrringert, dafur aber die 

Abflachung nahezu unmittelbar an der Naht beginnt. In der Niihe der Miindung fallt demnach der letzte 

Umgang von der stark cingerissencn Naht angefangen bis zur Basis in der Regel mehr oder minder gerad- 

lintg ab. Erst an der Grenze gcgen die sehr schwach gcwolbte Basis findet ein vcrhaltnissmassig rasches, 

bogenfrjrmiges Umschwenken statt. In Folge dessen gewinnt der Umriss der letzten Windung ein einiger- 

2* 
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massen eckiges Aussehen. Der Gegensatz zwischen den steilcn, vollstandig abgeplatteten Flanken und der 

grossen flachen Basis aussert sich in dem Eindrucke, dass dieselben durch eine abgerundete Kante von 

einander geschieden werden. Im Zusammenhange mit diesen Merkmalcn licgt auch die grosste Breite der 

Windungen stets gleich oberhalb der Basis. Das Anwachsen der Umgange lasst sich am deutlichstcn dar- 

nach beurtheilen, indem man angibt, dass die grosste Breite des Gehauses derHohe ungefahr gleichkommt. 

Beziiglich der Seitenabplattung der Schlusswindung bleibt noch zu erwahnen Qbrig, dass dieselbe insofem 

nicht bei alien Individuen gleich ist, als zum Schlusse der Flankenabfall nicht immcr einen geradlinigen 

Verlauf aufweist, indem hie und da die Mitte ein wenig eingesenkt erscheint und auch unter der Naht sich 

manchmal bis an's Ende eine schwache Aufwolbung bemerkbar macht. Ausserdem wechselt auch der 

Winkel, unter dem die Seiten abfallen, innerhalb gewisser, wohl aber nur geringer Grenzen. 

Die bald etwas mehr, bald weniger schief stehende Mundung ist verhiiltnissmassig gross, ziemlich 

weit vorgezogen. Ihre Form entspricht fast ganz dem Umrisse des letztcn Umgangcs kurz vor dessen Ende. 

Der obere Theil des schneidenden Aussenrandes verlauft von der Naht an iiber eine lange Streckc in einer 

geraden Linie. Erst ziemlich weit unten findet ein Umbiegen dcs Aussenrandes statt, indem derselbc 

schliesslich unter einem regelmassigen halbkreisformigen Bogen allmalig in den kurzen, stets etwas ver- 

dickten Basalrand ubergeht. Als besonders bczeichnend fiir die Form der Miindung kann mithin angegeben 

werden, dass der schwach gekrummte, deutlich verdickte untere Theil dcs Aussensaumes stets viel kiirzer 

erscheint, als der geradlinige und scharfe obere Abschnitt, und dass beide niemals parallel zu einander vcr- 
laufen, sondern nach Aussen zu, dorthin, wo sic sich im halbkreisformigen Bogen vereinigen, immcr con- 

vergiren. Die Columellarflache ist nur schwach gewolbt, dabei aber durchgehends stark schwielig verdickt. 

Die Callositiit breitet sich weit fiber die Basis aus und schlicsst nach Aussen mehr oder minder balbkreis- 

formig ab. An den Grenzen sowohl zwischen dem oberen, als auch dem untcrcn Ahschnitte des Aussen- 

randes der Mundung und der Spindelplatte sind kurze, keineswegs besonders stark verticfte Rinnen sicht- 

bar. Der Columellarrand erscheint nahezu gcrade, oder hin und wieder nur kaum merklich ausgebogen. 

Fast langs der ganzen Strecke, namentlich aber im mittleren Theile desselbcn tretcn constant mehrcrc 

schwache Runzeln auf, die sich manchmal in wenig deutlichen Spuren auch weiter auf die Spindelplatte 

fortsetzen. An einzelnen Exemplaren weisen diesc Runzeln am Rande eine etwas kraftigere Entwicklung 

auf, so dass sie kleinen Hockern oder Zahnchen gleichen. In der Farbung und in der Zeichnung der Schale 

ist die vorliegende Art im Grossen und Ganzen der Nerilina pseudomicans sehr ahnlich. Der Hauptsache 

nach besteht auch hier die Zeichnung aus dichtgedrangten, bald kleinen, bald grosseren, unrcgclmassigen, 

gelblich weissen Flecken auf dunkelviolettem Grunde. Abgesehen aber davon, dass in der Vertheilung 

der beiden Tone insofern ein grosserer Wechsel beobachtet werden kann, als der dunkelviolette Grundton 

sehr haufig von den gelblich weissen Flachen viel starker zuruckgedrangt wird, kommt hier durchaus nicht 

seiten auch der Fall vor, dass anstatt eines Netzwerkes dunkelviolette und gelblich weisse, sehr unregel- 
massige Zickzacklinien auftreten, die quer, schief fiber die Windungen vcrlaufcn, und von denen bald die 

einen, bald die anderen vorherrschen. Ausserdem begegnet man manchmal zwei bis drei sehr schmalcn 

und offers unterbrochenen lichten Spiralbandern auf den Flanken und an der Basis des letztcn Umganges. 

Man sieht also, dass die Zeichnung der Schale der Neritina kellenica keineswegs constant ist, sondern im 

Gegentheil eine ziemlich grosse Mannigfaltigkeit darbietct. Auf der Obcrflache dcs ganzen Gehauses lassen 

sich endlich unter clem Vergrosserungsglasc sehr feinc, dichtstehende Zuvvachsstreifen wahrnehmen, 

welche sich mitunter kurz vor der Mundung zu ganz flachen, unregelmassigen und nur sehr schwach her- 

vortretendenZuwachsstrangen vereinigen. Die grossten Exemplare crreichen cine Plohe von 12«»; davon 

entfallen ungefahr 8/4 auf die Miindung. Die grosste Schalenbreite, welche sich an der Basis der Schluss- 
windung befindet, betriigt dabei fast 12««, entspricht also nahezu der Hohe. 

Vorkommen. Neritina hellenica tritt auf Rhodus in dem siidlichen Paludinenbecken, und zwar an 

der Localitat Monolithos, von der sammtlichc mir vorlicgenden Stiicke stammen, ausserordentlich haufig 

auf. Gewisse Banke bestehen hier fast ausschliesslich aus einer Anhaufung von Fossilien, unter derien 

diese Form sammt der dazu gehorigen Varietiit die erste Rolle spielt. 
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Var. constricta n. var. 

Taf. VII, Fig.   15-18. 

1877.    Neritina micans (Gaud, ct Fisch.) Fuohs,   Studien  iiber  die jungeren Tertiarbildungen Griechenlands,   S.  14  (partim), 
Taf. Ill, Fig. 11-14. 

Mit diesem Namen bezeichne ich eine mil der typischen Form auf das Innigste verbundene Abando- 

ning, deren wesentlichster, ihre Untcrscheidung begriindender Charakter darin besteht, dass auf dem 

letzten Umgange die Mitte der Flankcn etwas eingedriickt oder flach ausgehohlt erscheint. Durch diese 

Einschniirung wird auch die Form der Mundung bis zu einem gewissen Grade beeinflusst, indem der 

schneidende obcre Theil des Aussenrandes nicht geradlinig verlauft, sondern in der Mitte ein wenig ein- 

gezogen ist. Im Zusammenhange damit sehen endlich die Seiten keineswegs so vollkommen und in der 

Weise abgeplattet aus, wie bei der typischen Form. Dieselben bilden keine von der Naht an bis gegen die 

Basis mehr oder minder gerade abfallende Flache, sondern werden sowohl gegen die Basis, als auch gegen 

die Naht durch eine in Folge der Aushohlung der Mitte beiderseits entstehende schwache Aufwolbung odcr 

sehr stumpfe und ganz abgerundetc Kante getrennt. Die Entwicklung der eben geschildcrten Merkmale 

geht allmalig vor sich, so dass zu der typischen Form vollstandige Ubergange vorhanden sind. Var. con- 

stricta findet sich, wie schon friiher crwahnt wurde, auch in den Silsswasscrschichten von Megara in 

Griechenland. Die Exemplare, welche Fuchs in den oben citirten Abbildungen unter der Bezeichnung 

^Ncritina micans Gaud, et Fisch.« dargestellt hat, mtissen entschieden hier cingereiht werden. 

Vorkommcn. In den Paludinenschichten bei Monolithos, zusammen mit der typischen Form, und 
zwar eben so haulig, wie dicse. 

Vergleiche. Von Ncritina pseudoniicans unterscheidet sich der Typus der vorliegenden Art schr 

scharf durch die nahezu ganz abgeplatteten, zum Schlusse sogar von der Naht an gegen die Basis gerad- 

linig abfallenden Flanken. Dieser Charakter hat dann natiirlich auch noch andere Unterschiede im Gefolge. 

Zunachst zeigt die Mundung, welche bei Ncritina pseudoniicans so ziemlich halbkreisformig ist, eine 

wesentlich ahdere Form. Ausserdem erscheint hier die Mundung viel breiter, bedeutend mehr nach Aussen 

vorgezogen. Der Umriss des letzten Umganges niihert sich bis zu einem gewissen Grade einem schiefen 

abgestutzten Kegel und verschmalcrt sich von der breiten Basis, welche bei Ncritina pseudomicans gewolbt 

erscheint und allmalig in die Flanken iibergeht, hier dagegen flacbgedrtickt und gegen die abgeplatteten 

Seiten gleichsam durch eine stark abgerundetc Kante geschieden ist, nach oben verhaltnissmassig rasch. 

Fin durchgreifender Unterschied aussert sich endlich in der Ausbildung der Spindelplatte. Dicse weist bei 

Ncritina hellenica constant cine bedeutend geringere Wolbung auf, und die schwieligc Verdickung der- 

selben erreicht niemals das hohe Ausmaass von Entwicklung, wie es bei Ncritina pseudomicans nicht seiten 

beobachtet werden kann. Die h'unzeln auf dem Columellarrande gehoren iiberdics zu den bestiindigen 

Merkmalen und sind auch in der Kegel starker ausgepragt. Ganz nebenbei verdicnt noch erwabnt zu 

werden, dass die Schalenzeichnung der Ncritina hellenica einem grosseren Wechsel untcrliegt. Gegeniiber 

Ncritina Dumortieri Font, (vergl. F. Fontannes, Lcs terrains neogenes du plateau deCucuron, p.95, pi. II, 

'iff-7) gelten im Grossen und Ganzen gleichfalls die eben angeluhrten Gegensatze; man braucht im All- 

gemeinen nur hinzuzufilgen, dass dieselben sich dieser Form gegeniiber noch verscharfen. Was die Varietat 
var. constricta anbelangt, so tritt uns bei derselben in tier Flankenaushohlung ein so wichtiger und auf- 

fallender unterscheidender Charakter entgegen, dass es eines besonderen Verglcichcs mit den beiden 

genannten Arten nicht bedarf. 

Viel enger als an Ncritina pseudomicans schliesst sich die vorliegende Form meinem Dafurhalten 
nach an Ncritina micans Gaud, ct Fisch. (vcrgl. A. Gaudry, Animaux fossilcs ct geologic de 1' Attiquc, 

p. 446, pi. 61, fig. 11 —13 und Th. Fuchs, Studien iiber die jiingeren Tertiarbildungen Griechenlands, S. 14 

(partim), Taf. Ill, Fig. 5—8, non Fig. 9—16) an. Namentlich nahcrn sich die Stucke von Megara, welche, 

wie schon Fuchs hervorgehoben hat, etwas schwacher abgefiachte Seiten besitzen als die Exemplare von 

Rhodus,  der letztgenannten Art  ziemlich stark.   Ungeachtet dessen sind aber die Unterschiede, welche 
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zwischcn bciden constant hcrvortrctcn, so leicht kcnntlich und so wichtig, class eleven Abtrcnnung keine 

Schwierigkeiten bereitet. Wcnn wir die typischc Form vor Augen behalten und von der viel weiter abstc- 

henden var. constricta absehen, so kann angegeben wcrden, class Neritina hellenica von Neritina micans 

Gaud, et Fisch. sich in erster Linic clurch die immcr deutlich, zumeist sogar vollkommen abgeplatteten 

Windungsflanken unterscheidet. Im Zusammenhange damit hat dieselbe ferner keine halbkreisformigc, 

sondern mchr unregelmassig geformtc Mtindung, indem der oberc Theil des Aussenrandes geradlinig 

abfiillt und mit dem kurzen Unterrande nach Ausscn, an der raschen, beidc verbindenden bogenformigen 

Krtimmung, convergirt. Darin aber, dass die Mtindung ziemlich weit vorgezogen, mithin breit ist, herrscht 

zwischen bciden Formcn Ubereinstimmung. Als weitere Folge der starken Seitenabflachung crscheint die 

llache Basis von den Flanken clurch cine stumpfe, ganz abgerundet aussehende Kante getrennt; der Umriss 

des letzten Umganges stellt sich gewisscrmasscn kcgelformig clar und die grosste Breite des Gehauses 

rtickt fast ganz an die Basis heruntcr. Endlich blcibt noch zu erwahnen iibrig, dass bei Neritina hellenica 

das Gewinde zum Schlusse stcts hohcr fiber der letzten Windung aufragt, und dass haufig die Columcllar- 

flache starker callos verdickt ist. Die Farbung und die Zeichnung der Schalc sind hingegen gleich und 

untcrliegen demselben mannigfaltigen Wechsel, was unter Andcrem nicht wenig fur deren nahe Vcrwandt- 

schaft spricht. 

Beztiglich der Abflachung der Seitcn und der daraus resultirendcn Gcstalt des Gehauses crinncrt 

Neritina hellenica auch an einigc ihr sonst fern stehende fossile Arten, so beispielsweise an die von 

Ancona (Sulle neritine fossili dei tcrreni tcrziari superiori dell' Italia centralc, p. 10, tav. II, fig. 5) abgcbil- 

detc Varietiit der Neritina Mutinensis Anc. und an Neritodonta slavonica Brus. (vergl. S. Brusina, Die 

Ncritodonta Dalmatiens und Slavoniens, S. 77, Taf, II, Fig. 11 —14). Dicse Formcn wcichen jedoch, wie 

gesagt, mit Riicksicht auf anderc Charakterc von unscrer so bedeutend ab, dass an irgendwelche gegen- 

seitigc Beziehungen hier iibcrhaupt nicht gedacht wcrden kann. Noch grosser und noch viel auffallender 

sind dann die Unterschiede, wclchc Neritina turbinata Fuchs (Die Fauna der Congcrienschichten von 

Radmanest im Banate, S. 9, Taf. 14, Fig. 67, 68 d. Zeitschr.) gcgenilber hcrvortrctcn. Das einzige, was die 

Erwahnung dieser namentlich in Grosse und allgcmcinem Gehausehabitus sich weit entfernenden Form 

hier veranlasscn kann, ist cine gewisse Ahnlichkeit in der Schalenzcichnung nebst einigen Anklangcn in 

der Abflachung der Schlusswindung in der Nahe der Mtindung. 
Fs crtibrigt schliesslich noch cinige verglcichcnde Betrachtungen an var. constricta zu kniipfen. Vor 

Allem ist cs erforderlich, wenigstens kurz anzugeben, inwicweit dieselbc von Neritina dorica Neum. (1. c, 

S. 285 d. Zeitschr., Taf. I, Fig. 1) abweicht. Die wcsentlichsten Unterschiede zwischcn ihnen lassen sich 

nun kurz ctvva folgendermassen zusammenfassen. Var. constricta erreicht im Durchschnitt cine bedcutcn- 

derc Grosse und hat ein im Verhaltniss zur Breite hdheres Gehiiuse, sowic auch cin starker vorstchendes 

Gewinde; ihre Mtindung crscheint viel mchr nach unten herabgezogen; der hohere letzte Umgang 

verschmalert sich von der breitcn Basis rascher nach oben und steigt gegen das Ende viel schnellcr in der 

Spiralc ab. Andererseits sind wicder bei Neritina dor'ca Neum. die stumpfen, abgcrundctcn Kantcn, 

wclchc die llache Einsenkung der Flankcnmitte beglcitcn, starker ausgepragt; fiber der obcren Kante befin- 

dct sich gegen die Mtindung cine vertiefte Rinnc, von der hier nicmals auch nur cine Spur vorkommt, uinl 

die sehr schief, seitlich stehende Mtindung zeigt cine regelmassigere, mchr dem Halbkreise sich nahcrndc 

Form. 

Was endlich die Zeichnung der Schalc bctrifft, so besteht dieselbe bei Neritina dorica Neum. in 

der Regel aus dunkelvioletten odcr braunen Zickzacklinicn auf weissem Grande, wahrend bei Var. con- 

stricta dicse Art der Zeichnung nur ganz vercinzelt auftritt. Mchr odcr minder die gleichen Merkmalabwei- 

chungen diirften unscrc Varietiit auch von Neritina (Ncritodonta) Stcfancscui Font. (Contribution a la 

faune malacologique des terrains neogencs dc la Roumanie, p. 29, pi. I, fig. 47—58) schciden, mit der cs 

mir insofcrn schwcr fiillt cincn gcnauen Verglcich durchzuftihrcn, als ich dieselbe aus eigcner Anschauung 

nicht kcnne und gewisse Charakterc, wclchc Fontannes in ihrcr Beschrcibung hervorhcbt, wie schon 

frtiher crwiihnt wurde, in den Abbildungen nicht zum Ausdrucke kommen. 
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Von einem Vergleiche mit Neritina Coa Neum., Neritina abnormis Jenk. und Neritina Fontannesi 

Neum. kann hicr wohl in Anbetracht der sehr scharfen, auf den ersten Blick erkennbaren Unterschiedc 

Umgang genommen werden. Grosseren Schwierigkeiten unterliegt dagegen die Unterscheidung dcr Var. 

constricta von einzelnen Obergangsgliedern zwischen Neritina pseudomicans und Neritina Fontannesi 

Neum. Ein Miltel dazu bietet aber immerhin die stets nur sehr schwach gewolbte, dafur am Rande starker 

gerunzelte Spindelplatte bci dcr vorliegenden Varietat, ferner die breitere Basis derselbcn, von der sich der 

letzte Umgang raschcr nach oben verschmalert, und dem zu Folge endlich auch die mehr conisch sich 

darstellende Form ihrer Schlusswindung. 
Untcr den heute lebenden Formen sieht Neritina Jordani Sow. (vergl. E. v. Martens, Die Gattung 

Neritina, 1879, Systematisches Conchylien-Cabinet, Nlirnberg, Bd. II, Abth. 10, S. 84, Taf. II, Fig. 14—10) 

aus dem Jordangebiete mit Rilcksicht auf die stark abgcflachten, in der Mitte etwas eingedrilckten Seiten 

der Var. constricta einigermassen ahnlich. Der ganze Habitus derselbcn entspricht jedoch viel mehr dcr 

Gruppe der Neritina dorica Neum. und Neritina Coa Neum. als dem Formenkreise, welchem unsere eben 

in lactic stehende Art und die beiden andercn hier beschriebenen Formen angehoren. Die Unterschiede 

ergeben sich hier schon aus dem Vergleiche der Abbildungen so dcutlich, dass es wohl nicht nothwendig 
crschcint, auf diesclben noch im Besonderen cinzugehen. 

Bemerkung. Neritina hellenica, welche sich, wic schon gesagt wurde, am niichsten an Neritina 

micans Gaud, et Fisch. anschliesst und in Megara auch in Gesellschaft derselbcn vorkommt, tritt auf 

Rhodus allem Anscheine nach als einc vicariirende Form der Neritina pseudomicans auf. Darauf deutet 
hier zum Mindestcn die Verbreitung dieser beiden Arten hin, indem die cine auf die Paludinenschichten des 

nordlichen Beckens, die andere dagegen auf this siidliche Paludinenbecken beschriinkt zu sein scheint. 
Beide Formen zeigen auch die gleiche Tendenz, in derselben Richtung abzuandern; wahrend aber bci 

Neritina pseudomicans die allmiilige Abanderung bis zu einer Hohe fortschreitet, in der uns schliesslich 

als Extrcm dcr Ausbildung die specifisch nothwendig abzutrennende Neritina Fontannesi Neum. ent- 

gegentritt, lindet bci Neritina hellenica dieselbe Art und Richtung der Abanderung in geringerem Maasse 

statt, so class cs zur Entwicklung einer abtrennbaren Species nicht kommt, sondcrn, wenn man so sagen 

darf, die Mutation erst das erstc Stadium in der Richtung erreicht, welche auch fur Neritina Fontannesi 

Neum. maassgebend ist. Die als Var. constricta unterschiedenen Stiicke bei Neritina hellenica stellen 

demnach eigentlich nur Dbergangsglieder dar, ahnlich denen, welche Neritina pseudomicans mit Neri- 

tina Fontannesi Neum. vcrblnden. 

LIMNAEUS Draparnaud. 

Die Gattung Limnaeus scheint in den levantinischen Ablagerungen von Rhodus iibcraus seiten vor- 

zukommen. In meiner Aufsammlung ist dieselbe nur durch einc dem Subgenus Gulnaria Leach angeho- 

rende Art vertreten, und selbst von dieser licgt mir bios ein Exemplar vor. Tournouer fiihrt zwar aus 

den neogenen Binnenbildungen von Rhodus im Allgemeinen einige kleine Exemplare einer nicht naher 

bestimmbaren Form aus der Verwandtschal't des Limnaeus ovatus Drap. an; man kann sich jedoch heute 

nicht mehr die voile Gcwisshcit danibcr verschaffen, ob die bctrclTenden Stiicke auch wirklich aus den 

Absiitzen dcr levantinischen Stufe herruhren. 

Limnaeus (Gulnaria) Calavardensis n. f. 
Taf. VIII, Fig. 1. 

Das breit ovale, der Kugclgestalt sich schon einigermassen nahernde Gehause besteht aus drei so 

rasch zunehmenden Windungen, dass der letzte Umgang fast das ganze Gehause ausmacht. Das Gewinde, 

welches durch die beiden obersten, miissig gewolbten Windungen gcbildct wird, ist iiberaus klein und sitzt 

dem letzten Umgange als ein niedriger, llaclicr, nichtsdestoweniger aber in eine ziemlich scharfe Spitzc 

ausgehender Kegel auf. Dasselbe nimmi ungefiihr '/T der Gehauselange ein; bei lOmm Lange der Schale 
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betragt seine Hohe nur l1/imm. Die Naht ist flach, nicht eingesenkt und steigt nur sehr langsam ab; kurz 

vor der Miindung verlauft sie sogar in horizontaler Richtung, Dcr letzte Umgang, dessen Breite in der 

zweiten Halfte, also in der hinteren Ansicht gemessen, der Hohe desselben nahezu gleichkommt, erscheint 

stark aufgetrieben, namentlieh im Vergleiche zu den vorhergehenden Windungen. Wahrend aber die 

Wolbung zu Anfang mehr odcr weniger gleichmassig sich zeigt, man kann etwa sagen, bis zu einem 

gewissen Grade ein Maximum oben, unter der Naht errcicht, tritt gegen die Miindung zu in dcm oberen 

Theile der Flanke eine deutlich wahrnehmbare Abflachung ein. Die Oberflache der verhaltnissmassig 

diinnen Schale ist mit sehr zarten, unregelmlissigen, haufig sich gabelnden und mit einander wieder 

zusammenfliessenden Anwachsstreifen bedeckt. Auf der zweiten Halfte des letzten Umganges machen sich 

auch tiberaus flache und deshalb vvenig deutliche, ebenfalls unregelmassige, faltenartige Erhohungen 

bemerkbar, die hochstwahrscheinlich auf eine streckenweise starkere Anhaufung und ein starl-ceres Hervor- 

treten der Zuwachslinien zuriickzufiihren sind. Von wirklichen Falten kann aber dabei keineswegs die 

Rede sein. Unmittelbar hinter der Naht beschreiben die Anwachsstreifen einen kleinen flachen Bogen, 

und dieser Ausbiegung entspricht auch eine sehr flache und kurze Ausbuchtung des ausscren Mundrandes 

unter der Naht. 

Die sehr grosse Miindung, deren Hohe ungefa.hr 7/H der Schalenlange betragt, hat im Grossen und Ganzen 

einen eiformigen Umriss; sie crreicht ihre grosste Breite in der unteren Hillftc und verschmalert sich nach 

oben viel mehr als gegen den Unterrand. Die kurze Wand bildet mit dem tiusseren Mundsaum unterhalb 
der Naht einen deutlichen Winkel. Der Aussenrand verlauft von der Anheftungsstelle an zunaehst cine ganz 

kurze Strecke zwar nicht vollkommen, doch annahernd horizontal und wendet sich dann in einem 

schwachen Bogen schief nach unten; er zeigt in diesem Theile die Tendenz, sich um einen sehr geringen 

Betrag nach Aussen umzuschlagen. Weiter nach Unten folgt dann cine starkere Krummung, welchc all- 

malig in den gleichmassig gebogenen, scharfen, schneidenden Basalrand iibergeht. Der innere Mundsaum 

beschreibt einen schwach gekrummten Bogen und legt sich mit einer diinnen Lamclle an die vorhergehen.de 

Windung an, wobci eine nur bei sehr genauer Betrachtung als solche noch erkennbare Andcutung einer 

Nabelritze zum Vorschein kommt. Die kurze Miindungswand und der lange, nach auswarts etwas umge- 

bogene Spindelrand sind, man kann sagen, fast ohne Bucht, indem dcr vorletzte Umgang die Miindung 

kaum nennenswerth beeinllusst, in dieselbe nur sehr vvenig unterhalb der Naht hineinragt. Auf dem 

obersten Theile der Spindel, dort, wo dieselbe mit der Miindungswand zusammenstosst, und wo auch the 
ausserst gcringe Andeutung eines Nabelritzes zu verzeichnen ist, findet sich eine sehr schwache, bios 

unter der Loupe deutlicher wahrnehmbare Spur einer Spindelfalte vor. 

Vorkommen. Es liegt mir nur das eine hier abgebildete Exemplar vor. Dasselbc stammt aus den 

Sanden von Kalavarda mit Vivipara clathrata Desh. 

Vergleiche. Limnaeus Calavardensis nahert sich in Bezug auf einige Charaktere dem aus den pon- 

tischen Ablagerungen der Krim, und zwar aus den Faluns von Kamyschburun von Desh ayes (Description 

des coquilles fossiles recueillies en Crimee par M. de Verneuil, p. 26, pi. 5, fig. 10, 11) besehriebenen 

Limnaeus obtusissimus Desh. Zwischen beiden Arten bestehen jedoch nebst vielfacher Analogien auch so 

durchgreifende Unterschiede, dass ihre Trennung sehr leicht und scharf durchgefiihrt werden kann. Die 

wescntlichsten Unterschiede sind folgende. Limnaeus obtusissimus Desh. zeichnet sich vor Allem durch 

eine breite, vollkommen ovale Miindung aus, die in ihrem obersten Theile niemals eine winklige Begren- 

zung aufweist, wahrend bei unsererArt die Miindung eiformig, in der oberen Flalftc viel schmaler als in der 

unteren erscheint und die Miindungswand mit dem ausseren Mundsaum unter der Naht einen deutlichen 

Winkel bildet. Ferner sind die Windungen bei Limnaeus obtusissimus, nach dcr Abbildung wenigstens zu 

urtheilen, starker aufgcblasen; das Gehausc hat auch in Folge dessen eine mehr kugelige Gestalt. Ubcr- 

dies diirfte hoch bei demselben das Gewinde mehr stumpf sein. Der umgeschlagene innere Mundsaum ist 

dick und lasst nicht eine Spur einer Nabelritze erkennen; dagegen findet sich bei Limnaeus Calavardensis 

eine wohl ausserst schwache, aber bei sehr genauer Betrachtung gerade noch erkennbare Andeutung einer 

Nabelritze vor. 



Levant in ische Molhiskenfauna von Rhodus. 17 

Viol nalier scheint sich an die vorliegende Art anzuschliessen, wenn nichl  sogar mit ihr identisch zu 

sein, die aus den Paludinenschichten von Livanataes in Griechenland von Th. Fuchs (Studien iiber die 

jiingeren Tertiarbildungen Griechenlands, S. 38,  Taf.  IV,  Fig.  31) als Limnaeus obtusissimus Desh. 

beschriebcne Form. Was die Miindungsverhaltmsse anbelangt, so konnte der Vergleich leider nur nach der 

Abbildung angestellt werden, da das einzige, aus dem Gesteine ganz herauspraparirte und in dem k. k. 

naturhistorischen Hofmuseum in Wicn aufbewahrt gewesene Originalstiick nicht aufzuflnden war, wohl 

verloren gegangen sein dtirfte. Ich mochte nun die griechische Form hauptsachlich aus dem Grunde nicht 

lur identisch mit Limnaeus obtusissimus Desh. halten, weil bei derselben, nach der Abbildung zu urtheilen, 

die Miindung, gerade so, wic bei Limnaeus Calavardensis, oben, unter der Naht winkelig begrenzt ist und 

keinen rein ovalen Umriss zcigt, somit von der vorhergehenden Windung doch ein wenig beeinflusst wird. 

Ihr Gehause scheint mir ausserdem auch im Ganzen weniger kugelig zu sein. Sie schliesst sich meiner 

Ansicht nach vie! enger an Limnaeus Calavardensis an, mit dem sie in der iiberwiegenden Anzahl der 

vvesentlichen Charaktere,  unter Anderem  auch in der Gestalt des Gewindcs  und den Sculptureigenthum- 

lichkeiten ziemlich gut ubereinstimmt. Deutlicher hervortretende Unterschiede aussern sich nur in der Form 
der Miindung und des letztcn Umganges. Die letzte Windung ist bei der Art aus Livanataes starker, gleich- 

massiger gewolbt. Im Zusammcnhange damit erscheint dann auch die Miindung nicht eiformig, sondern 

sie bildet ein schon regelmassigeres Oval, indem der aussere Mundsaum in seinem ganzen Verlaufe mehr 

gleichmassig gebogen ist und die obere Halfte desselben demnach im Gegensatze zu unserer Art seitlich 
weiter sich ausbreitet. 

Inwieweit etvva Beziehungen zu der aus den chloritischen Mergeln von Vernais im Departement Ain 

von A. Locard (Recherches pateontologiques sur les depots tertiaires a Milne-Edwardsia et Vivipara du 
pliocene inferieur du departement de l'Ain, 1882, p. 128) beschriebenen neuen Form, aus deren Charakte- 

ristik einige Anklange an unsere Form zu entnehmen sind, bestchen, kann, da keine Abbildung derselben 
cxistirt, nicht ermittelt werden. Limnaeus paucispira Fuchs (Die Fauna der Congerienschichten von 

Radmanest im Banate, S. 3, Taf. I [XIV], Fig. 56—r58), welchen Oppenhciin (Beitriige zur Kenntniss des 

Neogen in Griechenland, S. 472 d. Zeitschr.) mit de Gattung Adelina in Verbindung zu bringen gencigt ist, 

weist unter seincn Merkmalen auch solche auf, die ihn von den hier erwahnten Arten bereits stark 

entferncn und das Vorhandensein naherer Beziehungen nahezu ausschliessen. 

Wenn man die Gesammtheit der Charaktere der vorlicgenden Art in's Auge fasst, so erscheint es kaum 

moglich, den Anschluss an eincn von den rccenten Typen mit voller Sicherheit festzustellen. Von den jetzt 

lebenden Vcrtrctern der Untergattung Gulnaria kommen bei eincm Vergleiche vor Allcm gewisse Formen, 

nach W.esterlund's Auffassung (Westerl und, Fauna der in der palaarctischen Region lebenden Binnen- 

conchylien, V, 1885) Varictaten der Gruppen des Limnaeus auricularius Lin. und Limnaeus ovatus Drap. 
,n Betracht. Zu der Gruppe des Limnaeus lagotis Schranck scheinen schon bedcutend geringere Bezie- 

hungen zu bestchen. Soferne es mir nun gestattet ist, in Anbetraeht des Umstandes, dass es mir an 

geniigendem Vergleichsmateriale (chit, dicsbeziiglich eine Meinung abzugeben, mochte ich dafurhalten, 
dass in Limnaeus Calavardensis bis zu eincm gevvissen Grade ein Collectivtypus vorlicgt, dessen einzelne 

Merkmalc in die Nahe des Formenkreises des Limnaeus ovatus Drap., andere dagegen in die Nahe des 

Limnaeus auricularius Lin. fiihren, und der unter Bcriicksichtigung aller wesentlichen Charaktere bciden 

Gruppen gegeni'iber auch gewisse Unterschiede darbietet. 

PLANORBIS Guettard. 

Von Planorbis liegen mir drei Arten vor, deren Bestimmung sicher erfolgen konnte. Dicselbcn vcr- 

theilen sich auf die Untergattungen Armiger Ilartm. und Tropidiscus Stein und errcichen durchwegs nur 
eine sehr geringe Grosse. Alio drei stammen aus den pflanzenftihrenden Mergeln mit Corymbina Mona- 

chorum Buk., welche unvvcit des Monastirs Skhiadi auf dem Wege gegen Arnitha zu angetroffen wurden. 

I>ie Zahl der in den levantinischen Ablagerungen von Rhodus iiberhaupt vorkommenden Arten von Plan- 

Denksohrlften der raatham.-naturw. CI. LXIII. Bd. •> 



18 Gejza v. Bukotvsk 

orbis erscheint jedoch damit keineswegs erschopft. Ausser den hier bcschriebenen wurdcn namlicb noch 

anderen Species angehorende, grosse Planorben sowohl in den erwahnten Mergeln der Umgebung von 

Skhiadi, als auch in einer Sandlage der fluviatilen Schotter am Si'idrande der Mt. Elias-Kalkmassc zwischen 

Flatania und Apollona beobachtet. Leider gelang es nicht, dieselben wegen ihrcr Zerbrechlichkeit aus den 

Schichten in einem Zustande zu erhalten, der es zuliesse, sie wenigstens annahernd zu bestimmen. Einzelne 
Stticke gingen wieder wahrend des Transposes zu Grande, und in Folge dessen konnen diese Formen hier 

iiberhaupt keine Beriicksichtigung flnden. Immerhin aber ersieht man daraus wenigstens, dass von einer 

genaueren palaeontologischen Ausbeutung der levantinischen Sedimente auf Rhodus eine reichere Vertre- 

tung der Gattung Planorbis noch zu erwarten ist. 

Planorbis (Armiger) cristatus Draparnaud. 

Taf. VIII, Fig. 2-3. 

1805.    Planorbis cristatus Draparnaud, Histoire naturelle des mollusques  terrestres et lluviatilcs  dc   la  France;   p. 44,  pi. II, 

rig.  1-3. 
1847.    Planorbis nautileus (Lin.) Dupuy, Histoire naturelle des mollusques terrestres ct d'eau douce etc.; p. 436, pi. 21, fig. 12. 
1860.    Planorbis crista (Lin.) Rolle, Die Lignit-Ablagerung des Beckens von Schonstein in Untersteicrmark und ihre Fossilien; 

S. 29, Taf. II, Fig. 3. 
1864.    Planorbis cristatus (Drap.) Bourguignat, Malaeologie de l'Algcric; tome II, p. 164, pi. 10,  lig. 14—17. 
1870 — 75.    Planorbis nautileus var. cristatus Sandberger, Die Land- und Susswasscrconchylien   der Vorwelt,   S. 782,  Taf. 35, 

Fig. 10. 
1875.    Planorbis cristatus (Drap.) Westerlund, Malakologische Studien, Kritiken und Notizcn;  X, S. 115 (d. Zcitschr.), Taf. 4, 

Fig. 25-27. 
1886.    Planorbis nautileus var. cristatus (Drap.) und var. spinulosus Clcssin, Die Familie der Limnaciden etc.; S. 152 und 153, 

Taf. 21, Fig. 5 und 7. 

Planorbis cristatus Drap. {Nautileus crista Lin.) wird bekanntlich von viclcn Autoren bios als eine 

Varietat des Planorbis nautileus Lin. (Planorbis imbricaius pi. auct.) betrachtet. Man stiitzt sich hiebei auf 

die zahlreichen Ubergange, welche in manchen Fallen eine scharfe Trennung wescntlich erschweren. 

Andererseits gibt es aber auch viele Conchyliologen, die an der Unterscheidung der beiden Formen als 

besonderer Arten trotz der Ubergange festhalten. Letzterer, unter Anderen auch durch Westerlund (Fauna 

der in der palaarktischen Region lebenden Binnenconchylien, V, Lund, 1885, S. 83) vertretenen Auffassung 

schliesse auch ich mich an. Wenn man den Typus des mit starken Qucrrippen versehenen Planorbis cri- 

status Drap., der in Var. spinulosus CI ess. das ausserste Extrem in der Ausbildung seiner bezeichnenden 

Merkmale, namentlich der Berippung erreicht, und typische Exemplare des auf der Schalenoberflache nur 

eine feine Streifung aufweisenden Planorbis nautileus Lin. mit einander vergleicht, so unterliegt deren 

Unterscheidung durchaus keiner Schwierigkeit, und cs ergibt sich sogar bis zu einem gewissen Grade die 

Nothwendigkeit, beide Formen von einander specifisch zu trenncn. Die starke Variabilitat mancher Cha- 

raktere auf beiden Seiten und das Vorhandensein von Zwischengliedern in den betreffenden Richtungen, 

welche gewissermassen einen Ubergang vermitteln, stellen sich aber meiner Ansicht nach einer solchen 

Auffassung nicht entgegen und sind fiir eine Vereinigung keineswegs noch maassgebend. Man hat es hier 

doch mit Erscheinungen zu thun, die einem Palaontologen auf Schritt und Tritt begegnen, und die durch- 

aus noch nicht einen zwingenden Grund dazu abgeben, variable, durch Ubergange verbundene, in den Extrc- 

men aber deutlich von einander sich sondernde Formen unter einer Artbezeichnung zusammenzufassen. 

Uber die Zugehorigkeit der mir vorliegenden fossilen Stiicke zu Planorbis cristatus Drap. besteht fiir 

mich kein Zweifel. Dieselben weichen vvohl von dem Typus einigermassen ab und scheinen eine Abande- 

rung dieser Art darzustellen, die Unterscheidung von Varietaten unter besonderen Namen halte ich aber 

bei Planorbis cristatus mit Ausnahme solcher Fill I c, wie der, welcher uns in Var. spinulosus Cless. ent- 

gegentritt, wo die Abanderung sich unter der Menge von Mutationen scharfer abhebt, in Anbctracht des 

grossen Ausmaasses von Variabilitat und der allmaligen Ubergange fiir unzweckmassig. Ich beschriinke 

mich auch deshalb bios darauf, in der nachstehenden Beschreibung diejenigen Charaktere, welche die 

fossile Form von Rhodus gegeniiber dem Typus auszeichnen, besonders hervorzuheben. 
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Die zarte gebrechliche Schale, deren Durchmesser bei unseren Exemplaren im Maximum 2mm betragt, 

setzt sich aus 27,-3 rasch anwachsenden, durch feine, etwas vertiefte Nahte von einander getrennten 
Windungen zusammen. Sie ist oben nahezu eben; nur die Mitte erscheint ein wenig eingesenkt. Dagegen 

ist die Unterseite stets, wenn auch verhaltnissmassig flach gewolbt. Die Weite des durchaus nicht stark 

vertieften Nabels kommt dcr Breite des offenen Gewindes auf der Obcrseite ungefahr gleich. Der letzte 

Umgang, dessen Breite jcne des vorhergehenden mehr als urn das Doppelte iibertrifft, erweitert sich gegen 
die Mundung bin, steigt aber dabei wenigstens an den mir voiiiegenden Stricken aus der normalen Lage 

nicht berab. Er erscheint oben ganz abgeflacht oder nur ausserst schwach, gcradczu kaum mcrklich convex, 

unter] hingegen ebenso, wic die iibrigen Windungen, flach aufgetrieben. Die Grenze zwischen der abgeplat- 

teten Oberseitc und der gewolbten Unterseite bildet cine ziemlich scharfe, nur gegen die Mundung zu 

stumpfer werdende Kante. Dadurch, dass auf der Oberseite der letzten Windung nicht selten eine im All- 

gemeinen wohl schwache, immerhin aber deutlich wahrnehmbare rinnenartige Vertiefung auftritt, welche 

den aussersten Rand begleitet, die aber in dcr Nahe der Mundung sich stets fast vollstandig verwischt, 
gewinnt mitunter die Kante, von oben bctrachtet, das Aussehen einer ersten kielformigen Anlage. Zur Ent- 

wicklung eines eigentlichen Kieles kommt cs jedoch dabei nie. Die Verzierung der Schalenoberflache 

besteht aus scharf ausgepfagten, durch mehr oder minder breite, glatte Zwischenraume von einander 

geschiedenen Querrippen, welche iiber die Kante zahnformig hervortreten, keineswegs aber dornenartig, 

wic bei Var. spinulosis CI ess., vorstehen. Auf der Oberseite sind dieselben feiner, dabei kraftig 

geschwungen; sic, biegen sich hier sehr stark nach ruckwarts zuriick. Auf der Unterseite dagegen, wo sie 

im Vcrhaltniss grober erscheinen, verlaufen sie in einer bei Weitem weniger geschwungenen, man konnte 

ast sagen, annahernd geraden und nicht immer gleich, aber im Allgemeincn nur schwach nach ruckwarts 

gegen den Aussenrand geneigten Linie. In dcr Nahe der Mundung nehmen die Rippen mcrklich an Scharfe 
ab; sie werden sehr zart, fadenformig und stehen dichter an einander gedrangt. 

10 ziemlich weitc Mundoffnung ist eiformig,  oben mehr oder weniger gewinkelt und hat scharfe, 

usammenhangende Rander. Dcr obere Mundsaum springt liber den unteren nicht tibermassig vor und ist 
annahernd gerade, wahrend der untere bogenformig gerundet erscheint. 

Vorkommen.   In  den pflanzenftihrenden  Mergeln  mit  Corymbina Monachorwm Buk.  unweit des 
Monastirs Skhiadi sehr hauflg. 

vergleiche.   Wie man  aus dcr voranstehenden Beschreibung ersehen kann, zeichnen sich die aus 

<^n levantinischcn Ablagerungen von Rhodus vorliegenden Exemplare durch einzelne Eigenthiimlichkeiten 
aus, welche dieselben gewissermassen als eine Abanderung dieser Art aufzufassen gestatten. Man darf 

•l er behaupten, dass im Allgemeincn die Unterschicde nicht besonders hervorstechend sind. Als solche 

' bweichungen gegeniiber der typischen recenten Form lassen sich unter Anderem anfiihren zunachst das 

starkere Zuruckgreifen der Rippen nach ruckwarts auf dcr Obcrseite der Schale, ferner der Unterschied in 
uer Sta'rke dcr Rippen zwischen der oberen und dcr unteren Seite und dann auch der Umstand, dass sich 

die Rippen vor der Mundung durchgehends abschwachen und dabei nahcr an einander treten. Ausserdem 

kommt in der Andeutung einer rinncnartigen Vertiefung am Randc der abgeflachtcn Oberseite des letzten 

Umganges ein Charaktcr zum Vorschein, dcr dem Typus des Planorbis cristalus mangelt. Was nun die 

Abart Var. spinulosus Cless. betrifft, so bildet bei derselben das Auslaufcn dcr wulstformigen Rippen in 

angc, an der Spitze umgebogene Dornen auf dcr sehr scharfen, kielartigen Kante ein so bezeichnendes 

Merkmal, dass cine Vervvcchslung weder mit dem Typus, noch mit unserer Form und anderen Abande- 

rungen moglich ist. Die grosse Menge weniger scharf sich abhebender, zum Theil fossiler, hauptsachlich 

aber recenter Mutationen zu einem Vergleiche heranzuziehen, wiirde nicht allein vie! zu weit fiihren und 

uberfliissig sein, sondern konnte auch schon deshalb kaum vcrsucht werden, wcil diese Abanderungen 

wegen dcr Geringfligigkeit threr Merkmalunterschiede und wegen der allmaligen Ubergiinge, wie schon 
fruher einmal bemerkt wurde, mit Recht keine besonderen Bezeichnungen haben. 

Dass an Planorbis crislatus Drap. sich am nachsten Planorbis nautileus Lin. (Planorbis imbricatus 

Mull, et pi. auct.) als cine zwar sehr eng verwandte, nichtsdestoweniger aber besondere Art anschliesst, ist 

3 * 
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zur Genlige bekannt und braucht schon mit Riicksicbt auf die zwischen beiden auftretenden zahlreichen 

Ubergangsformen keiner naheren Begri'mdung. Bezuglich der Unterschiede, unter denen einer der wcsent- 

lichsten in der Schalenverzierung liegt, vcrweise ich auf die von Wcsterlund (Fauna der in der palii- 

arktischen Region lebenden Binnenconchylien, V, 1885, S. 8.3 und 84) gegebenen Diagnosen beidcr Arten, 

aus denen die Unterscheidungsmerkmale ganz klar bervorgehen. 

Von anderen dem Planorbis cristatus Drap. in gewissen Beziehungen sich noch ahnlich zeigenden 

Formen kommen fur cinen Vergleich nur noch die beiden, bisher bios in fossilem Zustande bekannten Arten 

Planorbis costatus Klein und Planorbis geniculatus Sandb. in Betracht. Planorbis coslatus Klein aus 
Steinheim (vergl. Klein, Conchylien der Siissvvasserkalkl'ormationen Wilrttembergs, 1847, S. 78 d. Zeitschr., 

Taf. I, Fig. 24; Sandberger, Die Land- und Siisswasserconchylien der Vorwelt, S. 647, Taf. 28, Fig. 5; etc.) 

ist zwar in seinen Merkmalen ungemein variabel, lasst sich jcdoch im Allgemeinen von unserer Form 

durch folgende, ihm stets zukommende, von Sandberger schon hervorgehobene Charaktere wohl untcr- 

scheiden. Derselbe besitzt in der Regel bedeutend zartere, viel weniger hervorragende Rippcn. Seine Win- 

dungen sind ferner fast immer rundlich; sie erschcinen nur ausnahmsweise schwach kantig und selbst 

dann niemals in so ausgesprochener Weisc, wie bei Planorbis cristatus. Damit hangt schliesslich auch die 

abweichende F'orm der Miindung zusammen. Planorbis geniculatus Sandb. (vergl. Sandberger, Die 

Land- und Siisswasserconchylien der Vorwelt, S. 713, Taf. 27, Fig. 8) weicht nach den Angaben Sand- 

bergers sehr wesentlich durch gerundete, im Querschnitt ovale, niemals kantige Windungen und dem ent- 

sprechend rundlich eiformige Miindung ab, nebst dem aber auch durch das anderc Aussehen der Rippen, 

vvclche grober und namentlich in der Jugend stark aufgetricben sind. Planorbis ptycopltorus Brus. 

(S. Brusina, Fauna fossile terziaria di Markusevec in Croazia, 1892, p. 10), eine ncue gcrippte, noch nicht 

abgebildete Art aus den Congerienschichten der Umgebung von Agram, gehort nach der vorUiufigen Mit- 

theilung des Autors trotz ihrer an die Untergattung Armigcr crinnernden Rippenverzierung einer anderen 

Gruppe an und steht in keinem verwandtschaftlichcn Verhaltnissc zu Planorbis cristatus Drap. 

Planorbis (Tropidiscus) transsylvanicus Ncumayr. 
Taf. VIII, Fig. 4, 5. 

1875.    Planorbis transsylvanicus   Neumayr;    Herbich  und  Ncumayr,   Die Susswasscrablagerungen  im  sudostlichen  Sieben- 
biirgen, S. 27, Taf. XVII (d. Zeitschr.), Fig. 16. 

Wenn ich die im Nachstehendcn beschriebene Form als eine Varietat des Planorbis transsylvanicus 

Neum., der in typischer Ausbildung sich in den levantinischen Ablagerungen von Rhodus nicht vorfindet, 

bezeichne, so geschieht dies nur unter grossem Vorbehalte, zunachst wcil ich Planorbis transsylvanicus 

aus eigener Anschauung nicht kenne und mich lcdiglich auf die von Neumayr gegebene Beschreibung 

und Abbildung desselben stiitzen muss, dann aber auch mit Riicksicht auf den Umstand, dass diese Art 

bisher bios in den von Rhodus weit entfernten pliocanen Binnenbildungen Siebenbiirgens und Slavoniens 

nacbgewiesen erscheint. Es ist unleugbar, dass die mir vorlicgenden Stiicke viele und grosse Analogien mit 

dem in der Jetztwelt stark verbreiteten Planorbis carinatus Mill 1. aufweisen, wodurch es beim ersten An- 

blick vielleicht richtiger und zweckmassiger scheinen konntc, sie dieser Form anzuschliesscn; doch zeich- 

nen sich unsere Exemplare andererseits auch durch gewisse sehr gewichtige und constante Merkmale aus, 

vvclche sie von Planorbis carinatus sehr scharf trennen und dafiir dem Planorbis transsylvanicus Neum. 

bedeutend naher riicken. Als solche Merkmale sind vor Allcm anzufiihren die durchwegs gcringe Grosse 

und der constante Charakter, dass die Schale nur aus drei Windungen besteht. Vornehmlicb aus diesen 

Griinden diirfte daher die hier vertretenc Ansicht, dass die levantinische Form von Rhodus, wenn man sie 

nicht als eine sclbststandige Art auffassen will, noch am besten als cine stiirkere Abanderung dem Planorbis 

transsylvanicus unterzuordnen ist, trotz einiger Schwicrigkeiten, die sich ihr cntgcgcnstellcn, nicht ganz 

ungerechtfertigt sein. Durch eine moglichst genaue Angabe der Unterschiede, so weit solche sich aus einem 

Vergleiche mit der Abbildung und Beschreibung ergeben, erscheint iibrigens dabei auch fur cine eventuell 

andere Auffassung das nothige Beobachtungsmaterial geliefert. 
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Var. dorica n. var. 

Taf. VIII, Fig. 4, 5. 

Das kleine, bei den grossten mir vorliegenden Exemplaren bios 3 mm. im Durchmesser betragende 

Gehause setzt sich constant aus drei, durch feine, deutlich vertiefte Nahte von einander getrennten Win- 
dungen zusammen. Die Unterscite desselben ist sehr stark abgeflacht, nahezu eben; dagegen zeigt sich der 

durch die frei liegenden inncren Umgange gebildete mittlere Theil der Oberseite verhaltnissmassig tief ein- 

gesenkt. In Folge dessen, dass die im Allgemeincn rasch anwachsenden Windungen auf der Oberseite weit 

mchr liber einander greifen als auf der Unterscite, sieht das offen zu Tage tretende Gewinde uuten durch- 

gehends breiter aus als oben. Untcrhalb derMitte der Windungen, man kann geradezu sagen, an der Grenze 

gegen die abgeflachte Basis verlauft ein Kiel. Dieser tritt auf dem letzten Umgange, namentlich in der 

zweiten Halfte desselben, besonders kraftig hcrvor, indem er hier in der Regel durch feine, rinnenartig ver- 

tiefte Linien, welche ihn beiderseits, in starkerer Ausbildung wohl hauptsachlich unten, begleiten, scharf 

abgesetzt erscheint. Nach Innen zu, auf den inncren Umgangen, schwacht sich der Kiel mehr und mehr ab, 
und man kann sehen, dass er sich allmahlig aus einer scharfen Kante zu der stark ausgepragten Form, die 

er endlich auf der letzten Winching annimmt, entwickelt. Die Gestalt der Umgange schcint im Verlaufe des 

Wachsthums keiner nennenswerthen Anderung zu unterliegen. Dieselben sind sammtlich auf der Oberseite 
viel starker gcvvolbt, als auf der Unterscite, wo die Convexitat stets nur ein sehr geringes Ausmaass erreicht. 

Der letzte Umgang, welcher ungefahr doppelt so breit ist als der vorhergehende, steigt von dem Kiele an 

verhaltnissmassig rasch nach aufwarts auf und fallt von der Hohe unter allmaliger Rundung ziemlich tief 
gegen die eingesenkte Mitte ab. Die untere Halfte desselben ist mehr flachgedruckt; sie weist aber immer- 

hin cine leichte Wolbung auf, die, von der Seite betrachtct, unter dem Kiel hervorragt. Die Oberfliiche der 

Schale bedecken dichtgedrangte, uberaus zarte, nur mit bewaffnetem Auge sichtbare Anwachslinien, welche 

oben, deutlich geschwungen, sich stark nach ruck warts zuriickbiegen, unten dagegen im Ganzen mehr 

geradlinig verlaufen, 

Der scharfe Mundsaum ist leider an keinem der vorliegenden Excmplare vollstandig erhalten; es lasst 

sich aber trotzdem genau feststellen, dass die schiefe Miindung eine lanzettlich-eiformige, nach beiden Sei- 

ten hin gewinkelte Form hat. Man erkennt ausserdem ganz deutlich, dass der obere, kraftiger gewolbte 

Mundrand im Verhaltniss zu dem unteren weit vorgezogen ist. 
Vorkommcn. Von dieser Form cnthalten meine Aufsammlungen fiinf Stiicke. Dieselben stammen aus 

den pflanzenfiihrenden Mergeln, welche auf dem Wege von Arnitha zum Monastir Skhiadi, nicht weit von 

dem letztgenannten Punkte entfernt, auftreten. 
Vergleiche. Wie schon oben bctont wurde, geht meine Ansicht dahin, dass die vorlicgendc Form dem 

Planorbis transsylvanicus Neum. naher steht als dem Planorbis carinatus Mull., und zwar stiitzt sich 

diese meine Auffassung hauptsachlich auf die mit clem erstgenannten sich ergebende Ubcrcinstimmung in 

Bezug auf die Anzahl der Windungen, die bei beiden constant drei betragt, und die Grosse der Schale in 

ausgewachsenem Zustande. Die Unterschiede, welche dabei gegenuber dem Planorbis transsylvanicus, 

Wenigstens aus eincm Vergleiche mit derAbbildung und Beschreibung desselben, namhaft gemacht werden 

konnen, lassen sich etwa folgendermassen zusammenfassen. Bei var. dorica schcint zunachst der Unter- 

•schicd in der Breite zwischen dem oben und dem unten frei liegenden Gewinde ein grosserer zu sein; es 

beruht dies, wie man leicht erschen kann, lediglich darauf, dass hicr die Windungen auf der Oberseite 

starker uber einander greifen als bei Planorbis transsylvamcus. Ein wcitcrer, besonders deutlich auf dem 

letzten Umgange hervortrctender Gegensatz besteht darin, dass bei unserer Form die obere Halfte der Win- 

dungen kraftiger gewolbt ist. In Folge dessen sieht denn auch hier das Gehause bei gleichem Durchmesser 

merklich holier aus, und damit hangt ausserdem noch die abweichende Form der Miindung zusammen, 

welche bei Planorbis transsylvanicus starker zusammengedruckt, im Grossen undGanzen schmal elliptisch 

sich zcigt. Ein nicht minder wichtiges Unterscheidungsmerkmal diirfte endlich die Eage des Kieles abgeben, 

der bei der siebenbiirgischen Form deutlich in der Mitte der Windungen verlauft, bei var. dorica dagegen 
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mehr der Basis genahert ist. hiwieweit sich etwa noch andere Abweichungen vorfinden, wobei moglicher- 

weise auch dasAussehen der Anwachslinien inBetracht kommen kann, lasst sich nach der Abbildung nicht 

genau beurtheilen. 

Planorbis carinatus Mull., der, wie zu Anfang hervorgehoben wurde, unscrer Form in viclen Bezie- 

hungen ungemein ahnlich ist, unterscheidet sich sehr scharf und durchgreifcnd durch seine stets bedeu- 

tendere Grosse und die constant grossere Anzahl von Windungcn, deren er ftinf besitzt. Mit Riicksicht auf 

diese beiden sehr wesentlichenUnterschiede kann denn auch hier von einem weiteren Vergleiche abgesehen 

werden. In dem scharfen, durch vertiefte Linien stets deutlich abgesetzten, keineswegs fadenformigen und 

niemals ganz nach unten verrtickten Kiele, in dem verbiiltnissmassig raschen Anwachsen der Umgange, so 

wie in dem Umstandc, dass die Schale stets nur durch drei Umgange gebildet wird und dass der Nabel 

ausnahmslos breiter als das oben frcilicgende Gewinde ist, treten uns ferner bei Planorbis doricus Charak- 

tere entgegcn, welche eine scharfe Trennung desselben sowohl von Planorbis marginatus Drap., als auch 

von Planorbis subangulatus Phil, und Planorbis atticus Bourg., sammtlich Arten, die sich durchaus nicht 

mehr so eng an ihn anschliessen, wie die bis jetzt genannten, selbst bei oberflachlicher Betrachtung 

gestatten. 

Von den iibrigen Vertretern der Untergattung Tropidiscus stehen auch Planorbissubmarginatus Fisch. 

(P. de Tchi hatcheff, Asie mineure, Paleontologie, p. 337, pi. VI, fig. 11.) und Planorbis Antiochianns 

hoc. (Locard, Malacologie des lacs de Tiberiade, d'Antioche et d'Homs, p. 262 [d. Zeitschr.], pi. 23 [d, 

Zeitschr.], fig. 5, 6.) der vorliegenden Form schon bedeutend ferner als Planorbis transsylvanicus Neum. 

und Planorbis carinatus Mull., und es geniigt bei denselben bios auf ihre Dimensionen und auf die weit 

grossere Anzahl, sowie das vicl langsamere Anwachsen ihrer Windungen hinzuweisen, um die Grosse des 

Abstandes zu zeigen. Planorbis Hornesi Nolle (Die Lignit-Ablagerung des Beckens von Schonstein in 

Unter-Steiermark und ihre Fossilien, S. 26, Taf. II, Fig, 1.), den der Autor ausser mit Planorbis albusMuW. 

und applanatus Thorn, auch mit Planorbis carinatus Mull, vergleicht, diirfte, nach der Abbildung und 
Beschreibung zu urtheilen, iiberhaupt der uns hier beschaftigenden Gruppc nicht angchoren. 

Planorbis (Tropidiscus) Skhiadicus n. f. 
Taf. Vlir, Fig. 6. 

Genau so, wie bei der vorhin beschriebenen Form, besteht auch bei Planorbis Skhiadicus das im Durch- 

messer 3«« nicht tibersteigende Gehause stets nur aus drei Windungen, welclie im Allgemeinen ziemlich 

rasch anwachsen und einander auf der Oberseite etwas starker umfassen als unten, so dass der Nabel um 

einen geringen Betrag weiter als das oben freiliegende Gewinde erscheint. Die Mitte der Oberseite ist ver- 

hiiltnissmassig tief eingesenkt. Dagegen zeigt sich dieUntcrseite stark abgeflacht, keineswegs aber in dem 

Maasse, dass man sagen konntc, sie sci cben; cs lasst sich auf derselben vielmehr stets einc leichtc Con- 

cavitiit erkennen, welche darauf beruht, dass der Nabel gegeniiber dem letzten Umgange in einer schwa- 

chen, nichtsdestoweniger aber ganz deutlich wahrnehmbaren Vertiefung liegt. Die Nahte, welche die oben 

durchgehends gewolbten, unten hingegen mehr flachgedrQcktcn Windungen von einander scheiden, sind 

fein und auf beiden Seiten merklich vertieft. Die inneren Umgange weiscn unterhalb dor Mitte, fast schon 

am Rande gegen die abgeflachte Basis eine Anfangs sehr stumpfc Kante auf. Mit fortschreitendem Wachs- 

thum pragt sich diese Kante etwas starker aus, sie wird allmahlig deutlicher und geht schliesslich in der 

zweiten Halfte des letzten Umganges, vor Allem kurz vor der Miindung in einen Kiel iiber, der, von oben 
gcsehen, nur wenig hervortritt, von unten dafiir, namentlich aber von der Seite betrachtct, sich ziemlich gut 

abhebt. Ich halte es jedoch dabci fur nothwendig, besondcrs zu betonen, dass dieser vcrhaltnissmassig kurze 

Kiel im Ganzen nicht annahcrnd einc so scharf ausgepragtc Ausbildung erlangt, wie beispiclswci.se bei 

Planorbis carinatus Mull, oder Planorbis transsylvanicus Neum., ja selbst wie bei Planorbis ntarginatus 

Drap., sondern stets sehr fein bleibt. Der letzte Umgang, wclcher ungefahr die doppelte Breite des vorher- 

gehenden erreicht, ist auf der Oberseite gevvolbt und fill It von der Ilohe gegen die eingesenkte Mitte ziemlich 

steil ah; auf der Unterseite erscheint er hingegen nur sehr schwach convex.  Ein sehr bezeichnendes Merk- 
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mal besteht ferner darin, dass der letzte Umgang an der Miindung iiber eine kurze Strecke etwas herab- 

steigt. Die Schalcnoberflacbe sieht, mit freiem Auge betrachtet, glatt aus; unter der Loupe bemerkt man 

jedoch auf dcrselbcn iiberaus zarte und dichte Anwachslinien, welche auf der Oberseite in einem nach 

vorn convexen Bogen gegen den Aussenrand stark nach riickwarts zuriickgreifen, unten dagegen, nach 

hinten wohl geneigt, cinen mehr geraden Verlauf nehmen. 

Die Miindung ist schr schief und hat, im Allgemcinen gesagt, eine sehr unregelmassig eiformige Form. 

Sie crscheint namlich sowohl nach Aussen, als auch nach Innen deutlich gewinkelt, weist aber ausserdem 

in der Kegel auch oben und unten eine schwach winklige Begrenzung auf, und in P'olge dessen nahert sich 

ihr Umriss schon ziemlich stark der Gestalt eines Rhombus. Der zusammenhangende Mundrand stellt sich 

durchaus nicht als sehr scharf und schneidend dar. Der in der Mitte stark vorspringcnde obere Mundsaum 

ist im Verhaltniss zu dem kraftig bogenformig ausgeschnittenen untcrcn Rande weit vorgezogen. 

Vorkommcn. Planorbis Skhiadicus findet sich zusammen mit dem vorhin beschriebenen Planorbis 

transsylvanicus var. dorica in den charenfiihrenden Mergeln unweit des Monastirs Skhiadi sehr haufig. 

Vergleiche. In Bezug auf die Grosse der Schale und die Anzahl der Windungen stimmt die vorliegende 

Art, wie man aus dcren Beschreibung wohl ersieht, mit Planorbis transsylvanicus Neum. und var. dorica 

ubcrein, und wcicht sie hierin, wie dicse, von alien den schon gelegentlich der bei Planorbis doricus ange- 

stellten Vergleiche erwahnten Fortnen, welche auch hier in Betracht zu ziehen waren, sehr wesentlich ab. 

Ich crachte es in Anbetracht dessen fur geniigend, imNachstehendcn die Unterschiede hauptsachlich gegen- 

iiber den beiden eben genannten Formen anzugeben und von den iibrigen nur diejcnigen Arten in denVer- 

gleich aufzunehmcn, bei denen sonst etwas grossere Ahnlichkeitsbeziehungen sich bemerkbar machen. 

Von der Abanderung Planorbis doricus, welche entschieden mehr Ankliinge an unsere Art aufweist als die 

typische Form des Planorbis transsylvanicus N eum., unterscheidet sich Planorbis Skhiadicus zuniichst 

durch den wesentlich anderen, annabernd rhombischcn Umriss der Miindung, ferner durch die nicht als eben 

zu bezcichnende, sondern in Folge des etwas vcrtieften Nabels schwach concav aussehende Unterseite und 

durch den steilcren Abfall der Windungen gegen die Mitte auf der Oberseite. Sehr wichtige Unterschiede 

zeigen sich scliliesslich in dem an der Miindung herabsteigenden letzten Umgange und in dem darin beste- 

henden auffallenden Gharaktcr, dass der Kiel erst gegen den Schluss der letzten Windung sich entwickclt 

und selbst hier niemals sehr scharf abgesetzt erscheint, sonst aber eine in der Regel dazu noch stumpfe 

Kante an seiner Stelle auftritt. Dem Typus des Planorbis transsylvanicus Neum. gegeniiber gelten ausser 

den soeben angefiihrten Unterschiedcn auch noch jene, welche von demselben die Abe.nderung var. dorica 

trennen und bereits bei der letztgenannten Form hervorgchoben wurden. Es muss also zugegeben werden, 

dass der Abstand hier trotz mancher auffallender Analogien durchaus nicht cin schr geringer ist. 

Im Ubrigen scheint die vorliegende Form noch mit Planorbis subangulatus Phil. (Philippi, Enu- 

meratio molluscorum Siciliae, vol. II, p. 110, tab. XXI, fig. 6 und Clessin, Die Familie der Limnaeiden, 

S. 80, Taf. 13, Fig. 26—28.) in einiger Beziehung vergleichbar zu sein. Eine gewisse Ahnlichkeit lasst sich 

wenigstens in der Ausbildungsweise der Kante auf dem letzten Umgange, die, wie das auch bei Planorbis 

subangulatus Phil, mitunter zutrifft, zum Schlussc in einen sehr feinen Kiel iibergeht, nicht verkennen. 

Andererseits machen sich aber auch wichtige Unterschiede bemerkbar, welche bcide Formen scharf von 

einander scheiden, und der Erkenntniss, ob man es hier etwa mit wirklich einander verwandten Arten zu 

thun hat, sich in den Weg legen. So besteht cin sehr wesentlicher Unterschied darin, dass die bedeutend 

grossere Dimensionen erreichende Schale des Planorbis subangulatus Phil, nicht durch drei, sondern stets 

durch fiinf Windungen gebildet wird. Nicht minder auffallende Gegensiitze aussern sich dann in folgenden 

Charakteren des Planorbis Skhiadicus, zunachst hierin, dass dessen Nabel etwas vertieft und dabei merk- 

heh breiter ist als das oben frei liegende, stark cingesenkte Gewinde, ferner dass der letzte Umgang an 

der Miindung etwas herabsteigt, und endlich in dem abweichenden, schon annahernd rhombischen Um- 

nsse der Miindung. Andere Arten entfernen sich, wie ich glaube und friiher erwahnt habe, von Planorbis 

Skhiadicus bereits so weit, dass von einer specicllen Angabe der Unterschiede hier wohl Umgang genommen 
werden kann. 
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Bemerkung. Unter den fossilen Stisswasserconchylien der Insel Rhodus, welche seinerzeit Tour- 

nouer vorgelegen sind, fiihrt der genannte Autor (Tournouer, Coquilles fossiles d'eau douce de 1*tie de 

Rhodes, in P. Fischer's Paleontologie des terrains tertiaires de 1'lie de Rhodes, p.49) mehrerc Stiicke eincs 

Planorbis an, die, wie er angibt, nur 5 mm im Durchmesscr betragen und eine sehr abgeflachte, durch 

einen Kiel begrenzte Untcrscite haben. Er stellt dieselben zu Planorbis subangulalus Phil, und betrachtet 

sie als eine besondere Abanderung dieser Species. Vorausgesetzt, dass die in Rede stchcnden Exemplare 

wirklich aus levantinischen —nicht etvva aus jilngeren —Bildungcn stammen, konnte man nun vermuthen, 

dass es sich hicbei urn die vorlicgendc Form oder urn den im VOrangehenden beschriebenen Planorbis 

transsylvanicusNeum. var. dorica handle. Es muss aber bemerkt werden, dass damit jedenfalls dieFund- 

stattc nicht im Einklang stehen wilrde, nachdem ja die charenfiihrcnden Mergel mit Corymbina Monacho- 

rnm Buk. der Umgebung des Monastirs Skhiadi, welche bis jetzt die einzige Fundstellc unserer beiden 

Arten bilden, vor deren Aufflndung durch mich ganz gcvviss nicht bekannt warcn. Ein entscheidendcs 

Urtheil in der hier angeregten Frage zu fallen, ist vorderhand nicht moglicb, vveil Tournouer vveder eine 

Abbildung, noch auch eine genaue Charakteristik der von ihm crvvahntcn Form gegeben hat. Es erscheint 

aber ininierliin nothvvendig, hier darauf wenigstens hinzuweisen. 

VALVATA M Li Her. 

Von ilen vier im Nachstehenden beschriebenen Formen, welche sammtlicb neu sind und aus den 

durch Corymbina Monachortim Buk. charakterisirten, unwcit des Monastirs Skhiadi aufgeschlossenen 

Schichten stammen, stellt sich Valvata %regaria als ein typischcrVertreter dieser Gattung dar. Die iibrigen 

drei Arten, in erster Linie wohl aber Valvata aberrans und Valvata Skhiadica zeichnen sich hingegen unter 

Anderem durch gewisse sehr auffallende Merkmale aus, die sonst, bei den eigentlichcn Valvaten nicht 

angetroffen werden. Auf Grund dieser Merkmale miissen denn auch die betreffenden Formen, vor Allem 

die beiden letztgenannten, zum mindesten als Vertreter einer besonderen Gruppe aufgefasst werden. In 

einer Beziehung zeigen dieselben wohl eine grosse Annahcrung an die erst kiirzlich durch Brusina auf- 

gestellte neuc Valvatidengattung Aphanotylus Brus.; berticksichtigt man jedoch die Gesammtheit der- 

jenigen Charaktere, welche Aphanotylus zu einer wohlbegri'indeten Gattung stempeln, so stellen sich gegen 

den directen Anschluss unserer Arten an Aphanotylus Brus. einige Bedenken ein. Urn nun das Verhaltniss 

der drei oberwahnten Formen zu Aphanotylus Brus. sowohl, als auch zu anderen Valvaten zu beleuchtcn, 

wird es am zweckmassigsten sein, gleich hier im Zusammenhange auf die dabei in Bctracht kommenden 

eigenthumlichen Merkmale einzugehen. 

Derjenige Charakter, wclchcr die Sonderstellung der Valvata aberrans und Valvata Skhiadica haupt- 

sachlich bewirkt, bestcht in einer deutlichen Verdickung des Spindelrandes der Mundung. Diese als eine 

Art Zusammenpressung erscheinende Verdickung lasst sich ohneweiters zuruckfuhren auf das an der 

Basis, keineswegs aber oben an derNaht, sich zeigendc Bcstrebcn des Schlusstheilcs der letzten Windung 

aus der normalen Spiraleinrollung, gleichsam durch eine Knickung nach einwarts, herauszutreten. Die 

Folge davon ist dann endlich, dass der Nabcl ziemlich bctrachtlich eingeengt aussicht, zum Thcil verdeckt 

wird und bei Valvata aberrans sogar zu einer Nabelspalte zusammenschrumpft. Alle diese Merkmale kom- 

men nun wohl auch bei der dritten Art, Valvata Monachortim, zum Vorschcin, doch erreicht bei derselbcn 

die Verdickung des inneren Mundrandes keine so kraftige Ausbildung, und es ist ausserdem auch, wie in 

der Beschreibung noch naher auseinandergesetzt werden soil, keine Sicherheit dariiber vorhanden, ob nicht 

ctwa hier die betreffenden Charaktere lediglich Folgeerscheinungen einer Schalenvcrlctzung sind, was cben 

bei Valvata aberrans und Valvata Skhiadica gewiss nicht der Fall ist. 

Hinsichtlich der Verdickung des Spindelrandes der Mundung, sowie der Einengung und theilvvcisen 

Vcrdeckung des Nabels durch den inneren Mundrand bietet nun die Gattung Aphanotylus Brus., wie man 

aus der durch Brusina gegebenen Charakteristik derselbcn entnehmen kann (vergl. S. Brusina, Note 

preliminaire sur le groupe des Aphanotylus etc., p. 244 und 245 der Zcitschr.), und wie ich mich auch 
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durch die Untersuchung der im k. k. naturhistorischen Hofmuseum beflndlichen Stiicke des von Brusina 

fiir den Typus dieses Genus erklarten Aphanotylus Cossmanni Brus. aus den Congerienschichten von Kup 

in Ungarn iiberzeugen konntc, sehr auffallende Analogien mit unseren Formen. Sie zeichnet sich aber 

andererseits auch durch gewisse Charaktcre aus, denen man bei unseren Arten nicht einmal in einer An- 

deutung begegnet. Kin solcher Charakter tritt uns zunachst darin entgegen, dass der aussere Mundsaum 
oben, untcrhalb der Naht eingebuchtet ist. Kin weiterer Unterschied wird dann dadurch bedingt, dass die 

Mundung bei Aphanotylus nach Brusina's Darstellung ahnlich, wie bei Stenothyra Bens., verengt 

erscheint, und zwar geht diese Verengung, wie ich cs beobachten konnte, nicht nur von dem verdickten 

Innenrand, sondern auch vom Aussenrand aus. Schliesslich haben alle bisher bekannten Vertreter von 

Aphanotylus einen sich gleichbleibenden, eigenthiimlichen, an unsere Typen nur wenig erinnernden allge- 

meinen Habitus der im Verhaltnisse sehr kleinen Schale. Ks lasstsich also hier, um es kurz auszudriicken, 

in einzclnen wichtigen generischen Merkmalen eine sehr grosse Obereinstimmung constatiren, in anderen 

Charakteren, die gewiss nicht minder in's Gewicht fallen, aussern sich hingegen fast ebenso bedeutende. 

Unterschiede. In Folge dessen sehe ich mich auch veranlasst, die Frage, ob nun Valvata aberrans und 
Valvata Skhiadica zu Aphanotylus zu stellen sind, oder ob man dieselben als Repriisentanten einer neuen 

Unterabtheilung von Valvata auffassen soil, vorlaufig unentschieden zu lassen. Ich fiige bios hinzu, dass 
mir die Losung dieser Frage in der letztcrvvahnten Weise den hier erorterten Verhaltnissen mehr zu ent- 
sprechen scheint. 

Die Gattung Oncostoma Brus. (Packystoma Sandb.), wclchc sich auf.die schon lange bekannte, von 

Midland beschriebene Valvata marginata Mich, griindet, stellt einen ganz eigenartigen und von unseren 
Arten so sehr abweichenden Typus dar, dass sic hier gar nicht in Betracht kommen kann. 

Aus den beiden Paludinenbecken und aus den lluviatilen Ievantinischen Ablagerungen liegen mir keine 
Valvaten vor; cs ist jecloch in hohem Grade wahrscheinlich, dass sie auch. da, namentlich in den eigent- 

lichen Paludinenschichten, nicht fehlen. So glaube ich als nahezu sicher annehmen zu diirfen, dass die 

durch Tournouer von Rhodus zuerst erwahnte und urspriinglich als eine Varietat der Valvata Kupensis 

Fuchs beschriebene Valvata Hellenica Tourn. sich nicht in jungercn, oberpliocanen, sondern in den 

Ievantinischen Bildungen, allem Anscheine nach in dem nordlichen Paludinenbecken, flndet. Daftir spricht 

wenigstens sehr entschieden ihre sonstige Verbreitung. Bisher wurde dieselbe namlich nirgends im jiingeren 

Pliocan, sondern Qberall nur in alteren Schichten aachgewiesen. Auf der Insel Kos kommt sie nach Neu- 

mayr in den Ievantinischen Ablagerungen vor, in Griechenland in den Sanden von Livanataes, und aus 

dem Rhonebecken wird sie durch Fontannes in einer Varietat sogar aus dem obersten Miocan angefuhrt. 

Valvata gregaria n. f. 
Taf. VIII, Fig. 7-8. 

In Valvata gregaria liegt uns eine Art aus dem Kormenkreise der Valvata macrostoma Steenb. vor. 

Dieselbe vvcist so ungemein enge Beziehungen zu manchen Typen der genannten Gruppe auf, dass man 

beim ersten Anblicke eine bereits bekannte Form vor sich zu haben glaubt. Wenn man jedoch nach grund- 

licher Untersuchung die Gesammtheit ihrer Charaktere in's Auge fasst, so gelangt man zu der Uber- 

zeugung, dass eine Idenlilicirung trotz viclfachcr auffallendcr Analogien mit keiner von den bis jetzt 

bekannten Arten erfolgen kann. Valvata gregaria stellt, wie sich zeigen wird, einen Typus vor, der viele 

wichtige Merkmale einzelner recenter Formen in sich vereinigt, im Ganzen aber mit keiner dieser Arten 

ubereinstimmt. Indem ich diese kurze nothwendig vorauszuschickende Bemerkung der Beschreibung 

voranstelle, will ich spater dann die Verwandtschaftsverhaltnisse noch in ausfiihrlicher Weise erortern. 

Das sehr zarte zerbrcchliche Gehause der vorliegenden Form erscheint iiberaus stark niedergedriickt, 

so dass das Gewindc sich nur ausserst wenig iibcr die Ictzte Windung crhebt. Dasselbe besteht aus nicht 

ganz 3'/, ziemlich langsam an Breite zunehmenden, kraftig gewolbten, man kann sagen, bemahe stielrunden 

Umgangcn, wclchc durch verhaltnissmassig tief und breit cingedruckte Niihte von einander geschieden 

werden.  Die obcrcn 2'/2 Windungen sind in einer Ebcne eingcrollt, und in Folge dessen sieht der oberste 

Denksohrlften der mathem.-naturw. CI. LXIII. Bd. 4 
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Theil dcr Schale vollkommcn scheibenformig, abgeplattet aus. Im Gegensatz dazu steigt dann tier letzte 

Umgang durchwegs ziemlich rasch in der Spirale ab; nur ganz am Schlusse, kurz vor dcr Mundung, lasst 

sich wieder mitunter ein schwaches Aufsteigen desselbcn bemerken. Die ungleichmassige Einrollung 

kommt besonders deutlich in der Vorderansicht zum Ausdrucke, in welcher man ubcr dem rasch sich scn- 

kenden letzten Umgange von dem Gewinde in der Kegel nur cinen Theil dcr vorletzten Windung etwas 

emporragen sieht, wahrend die Anfangswindungen vollstandig unsichtbar bleiben. Die gewolbte Unterseitc 

ist mit einem tiefen, miissig weiten Nabel verschen, innerhalb dessen alle Windungcn deutlich wahr- 

zunehmen sind. Ganz zum Schlusse erscheint der Nabel in Folge des schon erwahnten Aufstcigcns ties 

letzten Umganges kurz vor der Mundung uberdics noch ein wenig starker crvvcitcrt. Die Mundoffnung ist 

sehr gross, nimmt ungefahr 8/4 Theile von tier Gesammthohe des Gehauses ein und hat cinen nahezu 

kreisrunden Umriss. Sic tritt so weit scitwarts vor, dass nicht cinmal '/,, derselben unter den vorher- 

gehenden Umgang zu stchen kommt. Dcr zusammenhangende Mundsaum ist scharf, schncidend und bios 

auf cincr sehr kurzen Strecke an die vorletzte Windung angeheftet. Am Spindelrand lasst sich in dcr Kegel 

gar keine oder hochstens oben nur eine kaum wahrnehmbare Andeutung cincr Umbicgung nach Aussen 

bemerken. Die Oberflachc dcr diinnen, durchschcinendcn Schale bedecken sehr feinc, erhabene, iiberaus 

diinnen Faden gleichende und ungemein dichtstehendc Anwachsstreifen, welche von der Naht an in mehr 

oder minder gerader Richtung nach unten verlaufcn. Von cincr Spiralsculptur flndet sich keine Spur vor. 

Die Grosse, welche die vorliegendc Form erreicht, ist nur gcring. Im ausgewachsenen Zustande betragt 

die durchschnittlichc Breite des Gehauses etwa 3 mm. 

Vorkommen. Valvata gregaria tritt in den pflanzenfuhrenden Mcrgeln und in den Kalken mit 

Corywibina Monachorum Buk., sowie in den dazu gehorenden Sandcn, welche im siidlichen Theile von 

Rhodus, nicht weit von dem Monastir Skhiadi aufgeschlossen sind, ausserordentlich hautig auf. Einzclne 

Lagen dcr Mergel und Kalke erscheinen von den kleinen Schalen dieser Form ungemein stark durchsetzt, 

doch gelingt es in der Regel. nur selten, die zartcn Gehause aus dem ziemlich festcn Gcstcin in voll- 
. kommenem Erhaltungszustande zu gevvinnen. 

Vergleiche. Unter den bckannten, sowohl reccnten, als auch fossilcn Artcn, welche im Folgenden zu 

einem Vergleicho herangezogen werden mtisscn, schliessen sich an Valvata gregaria, meiner Ansicht nach, 

vor Allem Valvata macrostowia Steenb. und Valvata umbilicata Fitz. sehr eng an. Die Unterschiede, 

welche denselben gegeniiber hier namhaft gemacht werden konncn, sind dabei folgende. Valvata macro- 

stowia Steenb. (vergl. F. Sandberger, Die Land- unci Susswasserconchylien dcr Vorvvelt, S. 775, Taf. 33, 

Fig. 17 — Valvata depressa (Pfeiff.) Ktister in Martini und Chemnitz, SystematischesConchyliencabinct, 

Bd. I, 21, 1852, S. 87, Taf. 14, Fig. 20, 21) wcicht zuniichst dadurch ab, dass bei ihr die Windungcn von 

der Spitze angefangen bis zum Schlusse gleichmassig absteigen, wahrend bei unscrcr Form, wie wir 

gesehen haben, die ersten 272 Umgange in eincr Ebcnc liegen unci erst tier letzte in der Spirale sich rasch 

senkt, mithin die Einrollung stets sehr unregelmassig erscheint. Das Gehause der crstgenanntcn Art hat 

in Folge dessen eine flach kreiselformige Gestalt und in dcr Frontansicht desselben sind stets alle Win- 
dungen sichtbar, was dagegen hier nicht der Fall ist. Valvata tnacrostoma Steenb. zcichnct sich ferncr 

durch einen etwas weiteren Nabel aus; ihre mcrklich starker erweiterte Mundung tritt mehr unter den 

vorletzten Umgang, und der Spindelrand derselben ist oben ziemlich breit umgeschlagen. Einen nicht 
unwesentlichen Unterschied bildet endlich der constantc Mangel jeder Spur von Spirallinien auf dem 

Gehause der Valvata gregaria. 

Valvata umbilicata Fitz. (vcrgl. Valvata spirorbis Drap. bei Kiister in: Martini und Chemnitz, 

Systematisches Conchyliencabinet, I, 21, 1852, S. 89, Taf. 14, Fig. 27, 28) unterschcidet sich von unserer 

Form unter Anderem sehr scharf durch ihren sehr weiten Nabel, welcher sehr schncll an Breite zunimmt, 

durch die eihigermassen abweichendc mehr gleichmassigc Art der Einrollung, raschcr anwachsende 

Umgange, durch das Vorhandensein zum mindesten undeutlicher Spirallinien auf der Oberflachc des 

letzten Umganges und schliesslich auch dadurch, dass bei derselben die Mitte des Gewindes, clas hcisst 

die erste Windung, etwas cingcscnkt ist. Was nun Valvata pillchella Stud, anbclangt, welche ich  leider 
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aus eigener Anschauung nicht kenne, so diirfte dieselbe, ganz abgesehen von anderen Unterschieden, sich 

schon in der Gestalt dcs Gewindcs und des Gehauses iiberhaupt von der vorliegenden Form mehr ent- 

fernen als die beiden bis jetzt genannten Artcn. 

Hier muss ich bemcrkcn, dass ich in der Anwendung der Namcn Valvata uwibilicata Fitz. und 

Valvata pulchclla Stud, den Ausfuhrungcn Wcsterlund's (Fauna der in der palaarktischen Region 

lebenden Binnenconchylien, VI, 1880, S. 140), welche in diescr Richtung im Zusammenhangc mit der 

Auseinandersetzung Qbcr Valvata deprcssa Pfciff. und Valvata spirorbis Drap. vorgebraeht wurdcn, 
folgc. 

Als solche Arten, die in einzelnen Beziehungen unserer Form sich noch sehr iihnlich zeigcn, in 

anderen dagegen von ihr bcreits weiter abstehen, konnen sodann hier Valvata cristata Mull, und Valvata 

GmbH Dyb. angefilhrt wcrdcn. Valvata cristata Mull, (vcrgl. F, Sandberger, Die Land- und Siisswasscr- 

conchylicn der Vorwclt, S. 776, Taf. 33, Fig. 18 und Taf. 35, Fig. 3, sowie Kuster in: Martini und 

Chemnitz, Systematisches Conchyliencabinet, S. 88, Taf. 14, Fig. 22—26) lasst sich von Valvata gregaria 

schon auf den erstcn Blick untcrschcidcn durch die im Ganzen platte, schcibenformige Oberscite der 

Schale und die laterale Lage der Milndung, welche ganz ausscrhalb des vorletztcn Umganges sich bellndet. 

Auf dicse beiden, zweifcllos sehr wichtigen Merkmale stiitzt sich denn auch in erster Linie der Bestand 

der Untergattung Gyrorbis Fitz., welcher ncbst der eben in Rede stehenden Form auch Valvata Grubii 

Dyb. angehort, und in welche unsere Art keinesvvegs eingereiht wcrden kann. Fiir die Unterscheidung 

genugen also, wie man sieht, die genannten Charaktere vollkommen. Nur ganz ncbenbei will ich noch 

erwahnen, dass Valvata cristata Milll. auch einen etwas weiteren Nabel besitzt. 

GegenQber der im Baikal-See lebenden Valvata Grubii Dyb. (vergl. W. Dybowski, Die Gastropodcn- 

Fauna des Baikal-Sees, S. 31, T>f. II, Fig. 6—10) gelten, nach der Abbildung und Beschreibung derselben 
urtheilend, zunachst die gleichen Unterschiede, wie gegeniiber der vorhin besprochenen Art. Dazu kommt 

aber Qberdies noch, dass Valvata Grubii Dyb. einen noch viel breitcrcn und nebstbei flacheren Nabel hat, 

und dass sic eine wcitaus bedeutendere Grosse erreicht. 

Ferner halte ich es fur zweckmassig, den bis nun durchgefuhrten Vergleichen auch noch die Ver- 

glcichc mit einigen ausschliesslich fossilen Formcn folgen ZU lassen, welche zwar so auffallende Untcr- 

schiede darbieten, dass cine Vcrwechslung wohl nicht stattfinden kann, die aber immerhin bis zu cinem 

gewissen Grade hier berticksichtigt zu werden verdienen. 
Zunachst wollen wir Valvata hellenica Tourn. in Betracht Ziehen, bekanntlich diejenige Form, 

welche nach Tournouer's Angabe (Coquilles fossiles d' cau douce de file de Rhodes, p. 55 d. Zeitschr.) 

in fossilemZustande aufRhodus vorkommt und von dem genannten Autor ursprunglich nur als eine beson- 

dere Varietat der Valvata Kupensis Fuchs mit den aus Livanataes in Griechenland von Fuchs (Studien 

iiber die jungcrcn Tertiarbildungen Griechenlands, S. 38, Taf. V, Fig. 1—5) beschriebenen Stiicken identi- 

ficirt, spater aber durch Neumayr und Fontannes zu einer selbstandigen Art erhoben wurde. Dieselbe 

liegl inir, wie schon frUher erwahnt worden ist, in meinen Aufsammlungen von Rhodus nicht vor; bei dem 

naehstehenden Vergleiche stQtzte ich mich in Folge dessen nur auf die Exemplare von Livanataes in 
Griechenland, die im k. k. naturhisforischen llofmuseum sich belinden. Die wesentlichsten und auffal- 

lendsten Unterschiede zwischen Valvata hellenica Tourn. und Valvata gregaria Ireten in der Gestalt des 

Gehauses hervor. Im Gegensatz zu der oben scheibenformig erscheincndcn, im Ganzen dagegen sehr 

ungleichmassig eingerollten und aus stielrunden Windungen bestehenden Schale unserer Form hat Valvata 

hellenica Tourn. ein flach kegelfdrmiges Gehause, dessen Umgange von der Spitze an sehr regelmassig 

absteigen, und dessen Gewinde daher normal als ein sehr (lacher Kegel iiber dem lctzten Umgange empor- 

ragt. ISei Valvata gregaria sind Qberdies die Nahte scharfer und liefer eingedrQckt; der Nabel ist weiter, 

der letzte Umgang erscheint mehr stufenartig abgesetzt und die MQndung steht mehr nach der Scite vor, 
das heissl,  sic tritt viel vveniger unter den vorletzten Umgang. 

Hieniit sind ferner the wichligsten Unterschiede auch der Valvata Kupensis Fuchs (vergl. Th. Fuchs, 

Die Fauna der Congcricnschichten von Tihany am Plattensee und Kup bei Papa in Ungarn, S. 13, Taf. Ill, 

4* 
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Fig. 23—25) gegeniiber angegeben, von welcher Art Valvata hdlcnica Tourn. eigentlich nur durch etwas 

flachcre Gestalt, minder scharfc Nahte und durch grSssere Dimensionen abweicht. 

Valvata Sulekiana Brus. (vergl. S. Brusina, Fossile Binnenmollusken aus Dalmatien, Croatien und 

Slavonien, S. 89, Taf. VI, Fig. 11 —13) unterscheidet sich nach den mir vom Herrn Brusina freundlichst 

zugeschickten Exemplaren derselben von Valvata gregaria, ebenso vvie die beiden unmittelbar vorhin 

genannten Arten, hauptsachlich in der Gehauseform durch die wMhrend des ganzen Wachsthumsverlaul'cs 

gleichmassig bleibende Einrollung der Windungen, durch das allerdings sehr stark niedergedrilckte, trotz- 

dem aber in der Seitenansicht als ein ausserst flacher Kegel sich darstellende Gcwinde und nicht minder 

auch dadurch, dass bei ihr dcr letztc Umgang an der Basis steiler, gleiebsam von ciner stumpfen Kante, 

die jedoch in der Miindung nicht zum Ausdrucke kommt, gegen den Nahcl abfallt. Wenn man noch hin- 

zuftigt, dass ihre Windungen rascher an Breite zunehmen und nicht stielrund, sondem ein klein wenig in 

die Breite gedruckt sind, weshalb auch die Miindung nicht vollkommen kreisrund erscheint, so sind damit 

wenigstens die allerwesentlichsten Unterschiede hervorgehoben. 

Zum Schlusse sei hier noch auf Valvata orienlalis Fisch. (vergl. P. dc Tchihatcheff, Asie mineure, 

Paleontologie, p. 345, pi. VI, fig. 7) hingewiesen, vvelche, nach ihrer Abbildung und Beschreibung zu urtheilen, 

vor Allen; in dcr bedeutend hohcren und vicl regelmassigeren Gesammtgestalt von der vorliegenden Form 

sehr stark abweicht. Sie entfernt sich ausserdem von Valvata gregaria bcreits ziemlich weit durch den 

Umriss ihrer Miindung, der nicht kreisrund, sondem oval, liinglich im Sinne der Brcitenachse der Schalc 

ist und dadurch, dass die Mundung vicl mehr als hier untcr die vorletzte Windung absteigt. In vvie weit 

sonst noch Unterschiede bestehen, lasst sich aus dcr Abbildung und Beschreibung atlein zum mindesten 

nicht mit der erforderlichen Gewissheit entnehmen. Fischer gibt unter den Charakteren der Valvata oricn- 

talis an, dass der letzte stark erweiterte Umgang etwas abgeflacht ist, dass die Nahte wenig eingedriickt 

sind und dass ein tiefer und weiter Nabel die Schalc auszcichnct. Es ist also moglich, dass auch in diesen 

Merkmalen Unterschiede noch vorhanden sind. 

Valvata (Aphanotylus ?) Skhiadica n. f. 
Taf.  VIII, Fig. 9-1 1. 

Valvata Skhiadica hat ein sehr stark niedergedriicktes, im Grossen und Ganzen iiberaus flach kegel- 

formiges und mit einem sehr stumpfen obcren Ende versehenes Gehause, das aus nahczu 3'/g im All- 

gemcinen ziemlich rasch an Breite zunehmenden und durch eine rinnenartige, verhaltnissmassig tief ein- 

gesenkte Naht von einander getrennten Windungen bestcht. Das iiber dem grossen letzten Umgangc bald 

etwas mehr, bald nur wenig sich erhebende Gewinde bildet in der Regel einen ungemein flachcn Kegel, in 

dessen Seitenansicht die von der Spitze an gleichmassig absteigenden Windungen alle sichtbar erscheinen. 

Mitunter erreicht aber die Abflachung dcr Oberseite auch ein sh'irkeres Ausmaass, so dass, von der Scitc 

betrachtet, nur der vorletzte Umgang iiber dcr Schlusswindung etwas hervorragt, wahrend die Spitze voll- 

standig unsichtbar bleibt. Die im Ganzen massig gewolbten Windungen sind keineswegs kreisrund in 

ihrem Querschnitte, sondern unterhalb dcr Naht unci ebenso auch an dcr Basis ein wenig abgeplattet. In 

Folge dessen sieht die Unterseite der Schalc, wclchc constant sehr eng genabelt ist, durchaus nicht beson- 

ders kraftig gewolbt aus. Der letzte, ungefa.hr % bis */5 der Gesammthohe des Gehauses bctragendc 

Umgang wachst rasch in die Breite an und endigt in cine relativ weite, schief stehende Mundung, wclchc 

einen rundlichen, breit ovalen, oben zuweilen etwas deutlichcr, haufig aber nur ganz schwach wink- 

ligen Umriss zeigt. Der gestreckt bogige aussere Mundsaum ist ziemlich scharf; der Spindelrand sieht 

dagegen im Ganzen, vor AUem aber in seinem unteren Theile stets zusammengedruckt, in dcr Regel nicht 

unbetrachtlich verdickt aus und erscheint namentlich vvciter gegen oben bald mehr, bald weniger, im All- 

gemeinen aber nur schwach nach Aussen umgeschlagen. Zufolge der letztgenannten Charaktere tritt dann 

bis zu einem gewissen Grade cine Einengung des ohnehin sehr engen Nabels ein. Die Miindung ist links 

oben an den vorletzten Umgang angewachsen; sie hangt mit demselben in einzelnen seltencn Fallen in 

der Art zusammen, dass der Eindruck hervorgerufen wird, als ob der oberste, unter der Naht einen Winkel 
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bild'ende Theil des Mundrandes inner) gelippt ware. Die glanzende Oberflache der festen Schale bedecken 

Qberaus zarte, nur iinter dcr Loupe wahrnehmbare, dichtstehende und mchr oder minder gleich starke 

Anwachslinien. Auf der Basis des letzten Umganges verlaufen iiberdics um den Nabel herum mehrere sehr 

feine, fadenformige Spirallinien, vvelche glcichfalls nur unter dem VergrSsserungsglase sichtbar erschcinen. 

Das Gehause der Valvata Skhiadica erreicht im Durchschnitte eine Breite von 4mm. Die grosstc Hohe 

desselben betragt dabei ungefahr 3 mm. 

Es erubrigt endlich noch, einige sehr auffallende Charaktere, die unserer Form alien anderen Valvaten 

gegeni'iber ein einigermassen fremdartiges Gcpragc verleihen, und von denen einer, namlicb die Verdickung 

des Spindelrandes der Mundung, schon angefiihrt wurde, im Zusammenhange zu behandeln. Die Ver- 

dickung des inneren Mundrandes, vvelche bci manchen Exemplaren in starkerer, bei anderen wieder in 

schwachercr Ausbildung beobachtet werden kann, stellt sich als cine Zusammenprcssung des basalen 

Schlusstheiles der letzten Windung dar und wird verursacht durch die Tendenz des letzten Umganges, in 

einer gewissen Entfernung vor der MUndung aus dcr normalen Spiralc herauszutreten. Dieses deutlich her- 

vortretende Bestrcben des letzten Thcilcs der Schlusswindung, sich gegen das Ende unter cincm flacheren 

Bogen fortzusetzen, und zwar in dcr Art, dass die Umbiegung nach einwarts stattfindet, aussert sich 
jedoch nur auf der Basis, vvelche dadurch in geringem Grade, gewissermasscn runzelartig, zusammen- 

gedruckt erscheint; oben dagegen, an derNaht, legt sich der letzte Umgang bis zura Schlusse ganz normal 
an den vorhergchenden an. Im Zusammenhange mit den gcsehildcrten Eigenthiimlichkeiten zcigt sich 

sodann dcr Nabel, wic schon gesagt wurde, merklicb vcrengt und wird derselbc von dem Innenrand der 

Mundung theilweisc verdeckt. Schliesslicb ist noch zu ervvahnen, dass in einzelnen Fallen auf der Basis, 

an dcr Abfallsstelle gegen den Nabel, cine kurze wulstartige, sehr flache und stumpfe Kante entsteht, 

wclche jedoch immer so schwach ausgepragt erscheint, dass sie iiberhaupt nur bei sehr genauer Bctrach- 

tung wahrgenommen werden kann. 

In Anbctracht des Umstandcs, dass bei Valvata Skhiadica Schalcnverletzungen ungemein haufig vor- 

kommen, ware es naheliegend, alle diese Merkmale bios als Abnormitaten zu dcutcn. Unter den 10 mir 

vorlicgendcn Exemplaren weisen namlich 7 auf dem letzten Umgange deutlichc Spurcn einer Schalen- 

vcrletzung auf. Die Untcrsuchung der intacten Stiicke liefert jedoch dadurch, dass man bci densclben die 

betreffenden Eigentbiimlichkeiten genau so wie an den verletzten Stricken entwickelt vorfmdet, den Bewcis 

dafiir,  dass wir hier nicht mit Abnormitaten, sondcrn mit constantcn Charaktcren zu thun haben. 

Vorkommen. Valvata Skhiadica lindet sich in den unweit des Monastirs Skhiadi zu Tage tretenden 

charenfuhrenden Schichten mit Corymbina Monachorum Buk. zicmlich haufig. 
Vergieiche. Durch den verdickten inneren Mundrand und die damit in enger Verbindung stehenden 

anderen auffallcnden Charaktere, welehc hier zuletzt beschricben wurden, unterscheidet sich die vorlie- 

gende Form von den bishcr bekannten Valvaten so scharf, dass es cigentlich uberfliissig erscheint, niihere 

Vergieiche noch anzustellen. Ungcachtet dessrn halte ich es abcr doch fur angezeigt, hier einige Ver- 

gieiche durchzuftihren, und zwar deshalb, weil einzelnc Arten, wcnn man von den gewissen auffallcnden 

Merkmalen ganz absieht, mit unserer Form eine ziemlich grosse Ahnlichkeit aufweisen. Von dem Verhalt- 

nisse der Valvata Skhiadica zu der Gattung Aphanotylus Brus. ist schon fri'iher die Rede gewesen; es 

wurde audi schon hcrvorgehoben, dass alle bekannten Vcrtreter von Aphanotylus einen im Allgemeinen 

stark abweichenden Habitus der Schale'besitzen, und in Folge dessen erscheint cs audi nicht nothwendig, 

dieselben hier zu cincm Vergieiche heranzuziehen. In dieser Beziehung geniigt es wohl vollstandig, auf 

die bereits oben vorgebrachten Ausfuhrungcn hinzuweisen. 

Die nun folgenden Vergieiche sind — es muss dies stets vor Augcn bchalten werden — sammtlich in 

dcr Weise durchgefuhrt, dass dabei die eine isolirte Stellung unserer Form bedingenden Charaktere, nam- 

lich die Vcrdickung des Spindelrandes dcr Mundung, die Verengung und theilweisc Verdeckung des 

Nabcls, sowie die an der Basis sich bemerkbar machende Tendenz der Schlusswindung, aus der normalen 

Spiralc herauszutreten, ganz ausser Acht gclasscn erschcinen. Wcnn man also diese Merkmale nicht 

berucksichtigt, so zeigt es sich,  dass unter den hier in Betracht kommenden fossilen Arten zunachst 
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Valvata Bnkowskii Brus., cine ncuc, erst ktirzlich durch Brusina in Croaticn aufgefundene, noch nicht 

beschriebenc Species, unsercr Form sehr ahnlich ist. Die grosstcn und auffallendsten Anklange treten 

namentlich in der Gehausegestalt und in dem Umrisse und der Lage der Mundung hervor. Durchgrcifcnde 

Unterschiede bietct eigentlich nur die Unterscite der Schale. Nach den zablrcichen mir vorliegendcn Excm- 

plarcn, vvelcbe ich derGlite des Herrn Prof. Brusina verdankc, untcrsebcidet sich ValvataBnkowskii Brus. 

im Wesentlichen nur dadurch, dass sic einen weitcren Nabel hat, und dass urn den Nabel bei ihr cine 

stumpfe, doch stets sehr deutlich ausgepragte Basalkante verlauft, von der die letzte Windung ungemcin 

steil gegen die Mittc zu abfallt. Dem gegeniiber sind dann die iibrigen Gegensatze schon von weitaus gerin- 

gerem Belang. Dieselben aussern sich vor Allem darin, dass bei unserer Form der letzte Umgang mchr 

gerundct, im Vcrhaltnissc wcniger ungleichmassig gewolbt crscheint, und dass das Gewinde in der Kegel 

starker niedcrgedriickt ist. 

Ferner erinnert an Valvata Skhiadica in einigen Bcziehungen auch Valvata naticina Menkc (vergl. 

Sandberger, 1. c, S. 773, Taf. 33, Fig. 15 = Valvata Menkcana Jclski, Journal dc Conchyliologic, ser. 3, 

tome 111, Vol. 11, 1863, p. 136, pi. VI, fig. 4). Im Ganzen bietct jedoch diese Art, nach den mir aus dem Dilu- 

vium von Mosbach bei Wiesbaden vorliegendcn Excmplarcn dersclbcn zu urtheilen, schon weitaus bedeu- 

tenderc Unterschiede dar als die vorhin verglichcne Form. Den auffallendsten Unterschied bildet ent- 

schieden die mchr kugelige Gestalt ihrer Schale. Die Obcrscite des Gehauscs ist niemals so stark nieder- 

gedruckt, wie bei Valvata Skhiadica. Das Gewinde ragt durchwegs hoher uber dem letzten Umgange auf 

und zeigt obcn in der Kegel ein wcniger stumpfes Ende. Die Niihte sind constant seicht und der Nabel ist 

urn einen zwar geringen, immerhin aber merklichen Bctrag weitcr. Was die Mtindung anbelangt, so 

crscheint dieselbe oben, unter der Naht, vor Allem starker winklig begrenzt. Schliesslich kann auch noch 

erwahnt wcrden, dass die Anwachsstreifen im Allgemeinen kraftiger und dabei ungleich stark sind, und 

dass Spirallinien auf der Basis nicht vorkommen. 

Bei Valvata hellenica Tourn. (vergl. P. Fischer, Paleontologic des terrains tertiaires de 1' ile dc 

Rhodes, p. 55 = Valvata Kupensis in Th. Fuchs, Studicn iibcr die jungeren Tertiarbildungen Griechen- 

lands, S. 38, Taf. V, Fig. 1—5; vergl. auch F. Fontanncs, Le bassin dc Crest, p. 181, pi. I, fig. 19) und Val- 

vata Kupensis Fuchs (vergl. Th. Fuchs, Beitrage zurKenntniss fossiler Binnenfaunen, IVundV, Jahrb. der 

k. k. geolog. Reichsanstalt, Wicn, Bd. 20, 1870, S. 543, Taf. 22, Fig. 23—25) geniigt es, auf die kreisrunde, 

mil zusammenhangenden, cinfach schneidenden, an keiner Stcllc umgebogenen Rand em vcrseiiene 

Miindung, auf die walzenformigen, im Durchschnitte kreisrunden Windungcn und auf den wciteren Nabel 

hinzuweisen, um den verhaltnissmassig grossen Abstand zwischen denselben und unserer Form zu kenn- 
zeichnen. Mit der in Egypten lebenden Valvata nilotica Jiclc, wclchc nach der Angabc Tournouer's der 

Valvata hellenica Tourn. sehr nahe stcht, einen genauen Vergleich anzustcllen, bin ich nicht in der Lage; 

aus ihrer Beschreibung geht jedoch ganz klar hervor, dass sic unserer Form gegeniiber nicht minder 

wichtigc Unterschiede darbictct, als die beiden zuvor genanntcn Artcn. Noch wciter cntfernt sich sodann 

Valvata Sulekiana Brus. (vergl. S. Brusina, Fossilc Binnenmollusken aus Dalmaticn, Croaticn und Slavo- 

nien, S.89, Taf.VI, Fig. 11 —13). Die wichtigstcn unter denjenigen Charaktcrcn dersclbcn, wclchc die bedeu- 

tenden Unterschiede ausmachen, sind die der Scheibenform sich bereits sehr stark nahernde Cesla.ll ihrer 

Schale, das vvenig emporragende Gewinde, der wcitc, von einer stumpfen Basalkante bcgleitctc Nabel, die 
nahezu kreisrunde Miindung, die cinfach schneidenden, zusammenhangenden Mundrandcr, die mchr 

gerundctcn Umgange und schliesslich auch die breiter eingedriickten Niihlc. 

Ausserdem verdient noch Valvata Lessonae Sacc. hicr genannt zu wcrden als cine Form, bei der sich 

gewisse Anklange an Valvata Skhiadica bemerkbar machen. Ein genauer Vergleich lasst sich jedoch nach 

der von Sacco (vergl. F. Sacco, Fauna malacologica dclle alluvioni plioceniche del Piemontc, Mem. della 

reale accad. delle scienzc, Torino, tomo 27, ser. 2, 1886, p. 177, tav. I, fig. 8) gegebenen Abbildung und 

kurzen Beschreibung dieser Art daselbst nur schwer durchfiihrcn. Eine gewisse Ahnlichkeit scheint vor 

Allem in der Gestalt des Gewindes, wie uberhaupt in dem Ausschen der Oberseite der Schale zu bestchen. 

Starker hervortretende Unterschiede diirften dagegen in den folgenden Charaktcrcn der Valvata Lessonae 
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Sacc. zu suchcn scin, vorzugsweise in der grSsseren, allem Anscheine nach einigermassen anders 

geformten Miindung, ferner in dem weiteren Nabel, in der kraftigeren und gleichmassigeren Wolbung des 

lctztcn Umganges, der in der Abbildung unter der Naht stark gewolbt aussieht, und endlich in der relativ 

bedeutenderen I folic des Gehauses. 

Valvata Monachorum n. f. 
Taf. VIII, Fig. 12. 

Die ziemlich feste Schale der vorliegenden Form hat cine unrcgclmassig kreiselformigc Gestalt, wobei 

da9 obcre Ende sehr stumpf erscheint. Sic setzt sich aus nicht ganz vier Windungen zusammen, von dencn 

die drei oberen ziemlich stark gewolbt sind, langsam, dabei gleichmassig in der Spirale absteigen und 

durch cine schmale, deutlich rinnenartig vertiel'tc Naht von einander getrennt werden. Nur die erste I liilfte 

der Anfangswindung ragt iibcr die anderen Umgange nicht hcrvor, so dass die Spitze des Gehauses in der 

Seitenansicht abgestutzt aussieht. Der letzte Umgang weicht dagegen in Bezug auf die Form nicht wenig 
von den vorangehenden Windungen ab und bewirkt durch seine iiberdies noch abnorme Einrollung die im 

Ganzen sehr unregelmassige Gestalt der Schale. Derselbc erscheint zuniichst im oberen Theile der Flanke, 

unter der Naht, deutlich abgeplattet; diese Abllaehung pragt sich gegen die Miindung zu immer scharfer 
ans, dabei bleibt aber die untere Halfte der Flanke und ebenso auch die Basis desselbcn sehr kraftig 

gewolbt. Noch viel. auffallender ist dann der Gegensatz, welchcr sich darin iiussert, dass der letzte 
Umgang im Ganzen, namcntlich abcr gegen den Schluss sich rascher in der Spirale senkt, wodurch die 

Dago der Miindung sehr unterstandig wird. Damit andert sich zugleich auch das Ausschen der Naht; 

urspriinglich, vvie schon gesagt wurde, rinnenartig eingedriickt, wird dieselbe allmalig flacher und verliert 

endlich in der Niihe der Miindung, ungeachtet dessen, dass die bciclcn Windungen an der Anwachsstelle 

mit einander einen tiefen Einschnitt bilden, das Geprage einer Rinnc. Auf der verhaltnissmassig stark 

gewolbten Unterseite des Gehauses, welche mit einem engen Nabel verschen ist, macht sich die anormale 

Einrollung der Schlusswindung in auffallender Weise dadurch bemerkbar, dass letztcre in einer gewissen 

Entfcrnung vor der Miindung die regelrechte spirale Riehtung verlasst und einigermassen nach Innen 

gcknickt erscheint. Es hat dies zur Folge, dass der betreffende basale Theil des lctztcn Umganges sich 

ziemlich stark runzelartig zusammengedriickt zcigt und durch ihn der enge Nabel, wenn man die Unter- 

seite direct von oben bctrachtet, fast vollstiindig verdeckt wird. 

Im Zusammcnhangc mit der geschildcrten Ausbildung der letzten Winching steht dann auch die bis 

zu einem gewissen Grade eigenthumliche Form und Lage der Miindung. Was zuniichst die Lage betrifft, 

so erscheint diese, wie schon oben erwahnt wurde, sehr unterstandig. Die Miindung tritt nur wenig nach 

der Scite vor; mchr als 8/8 derselhcn fallen unter den vorhergehenden Umgang. Ihr Umriss ist ctwas 

unrcgclmassig, kaum mchr rundlich zu nenncn, indem sich zuniichst im untcrcn Theile des Innenrandes 

ein schwacher stumpfcr Winkel bemerkbar macht. Einen deutlichcr ausgepragten, scharferen Winkel weist 

dann die Miindung oben, an der Stclle auf, wo sic an die Unterseite des vorlctztcn Umganges kurz ange- 

wachscn ist. Die Mundrander sind zusammenhangend, vcrlaufen ununterbrochen in einander. Der Aussen- 

saum ist einfach, stumpf, der Spindelrand sieht dagegen in Folge der runzelartigen Zusammendruckung des 

basalen Theiles der Schlusswindung ein wenig verdickt aus. Ein schwaches Umbiegcn nach Aussen findet 

nur in der oberen Halfte, namcntlich an der Anheftungsstclle des Spindelrandes statt. Die gliinzende Ober- 

flache der Schale tragt sehr feme und dichtc, auf den oberen Windungen nur mit dem Vergrosserungs- 

glase wahrnehmbare Anwachsstreifen. Auf dem letzten Umgange werden die Anwachsstreifen von dem 

Momentc an, wo das unregelmassige Schalenwachsthum beginnt, grober und ungleich stark. Von Spiral- 

linien (indet sich vvcnigstcns an den untersuchten Stiicken kcine Spur vor. Valvata Monachorum errcicht 

in dem grossten abgebildeten Exemplare einc Hohe von 4mm; dabei betriigt die grosste Breite des 

Gehiiuscs an der Basis der Schlusswindung nicht ganz 5mm, 

Vorkommen, Es licgen mir im Ganzen bios drei Excmplarc vor. Dicselbcn stammen aus den unweit 

des Monastirs Skhiadi aufgeschlossenen Mergeln und Kalken mit Corymbina Monachorum Buk. 
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Vergleiche. Wenn man von der unregelmassigen Einrollung und der eigenthiimlichen Ausbildung des 

letzten Abschnittes der Schlusswindung und der Miindung absehen konnte, so mLisste wohl zugegeben 

werden, dass unsere Form sich vor Allcm an Valvata piscinalis Mii 11. eng anschliesst. Die betreffenden 

auffallenden Charaktere, die im Besonderen hier noch zu wiederholen keineswegs nothwendig ist, bilden 

jedoch sowohl Valvata piscinalis Mtill. und den ihr verwandtcn Formen, als auch alien anderen ferner 

stehenden Artcn gcgeniiber sehr gewichtigc Unterschiede. Die Frage iibrigens, ob diese Charaktere der 

Valvata Monachorum wirklich als constante specifischc Merkmale aufzufassen sind, Oder ob man sie nur, 

wovon noch spater die Rede sein wird, filr Folgeerscheinungen einer Verletzung der Schale zu halten hat, 

lasst sich vorlaufig nicht sicher beantworten. Aber selbst dann, wenn der letztere Fall sich als der richtige 

herausstellen sollte, konnte eine Identifi&rung unserer Form mit Valvata piscinalis Mull, nicht vorge- 

nommen werden. Ein nicht unwesentlicher Unterschicd zvvischen bciden Artcn besteht namlich ausserdem 

darin, dass bei Valvata Monachorum im Gegensatz zu Valvata piscinalis Mtill, der letzte Umgang in 

seinem ganzen Verlaufe, auch dort, wo eine Schalenverletzung vollstandig ausgeschlossen ist, unter der 

Naht ziemlich stark abgeplattet erscheint. Dasselbe gilt auch der Valvata subcarinata Brus. (vergl. 

Porumbaru, Etude geologique des environs de Craiova, p. 39, pi. IX, fig. 11 und Penecke, Beitrage zur 

Kenntniss der Fauna der slavonischen Paludinenscbichten, If. Theil, S. 36) gcgeniiber. Hier trilt aber ilber- 

dies noch insofern eine Verstarkung der Unterschiede ein, als bei der letztgenannten Form die oberen 

Windungen stets eine Andeutung einer kielartigen Kante aufweiscn. 

Valvata naticina Menke, Valvata Bukowskii Brus. und die vorhin beschriehene Valvata Skhiadica 

weichen beziiglich vicler, zum grossen Thcile sehr wescntlicher Merkmale bercits in so auffallender Weise 

von der vorliegenden Form ab, dass es uberflussig ware, hier cincn Vergleich mit denselben durchzufuhren 

Noch starker hervortretenden Gegensatzen begegnen wir bei Valvata sliriaca Rolle (F. Rolle, Die Lignit- 

Ablagerung des Beckens von Schonstein in Unter-Stciermark und ihre Fossilien, S. 34, Taf. II, Fig. 9), so 

dass auch diese Art hier ohne weiters ausser Betracht gelassen werden kann. Was endlich Valvata 

Anconac De Stef. (vergl. Atti dclla soc. toscana di scienze nat., Pisa, 1877, vol. Ill, p. 30:"), tav. 18, fig, 5), 

Valvata interposita De Stef. (1. c. 1880, vol. V, p. 48, tav. 3, fig. 13) und Valvata Aviliancnsis Poll, (vergl. 

Mem. dclla reale accad. delle scienze, Torino, ser. II, tomo 38, 1888, p. 50, tav. I, lig. 16—18) betrifft, wclche 

Formen zwar in einzelnen Charakteren an unsere Art etwas erinnern, unter Berucksichtigung der 

gesammtcn Merk'malc jedoch keineswegs als sehr nahestehend bezeichnet werden konnen, so geniigt es 

schon, die citirten Abbildungen derselben zu bctrachten, um die wesentlichslen Unterschiede sofort zu 

erkennen. 
Bemerkung. Das mit einer nach einwarts gcrichteten Knickung verbundene ungleichmassige raschere 

Absteigen in der Spiralc des Schlusstheiles der letzten Windung und die runzelartige Zusammendrilckung 

der Basis dieses Windungsabschnittes, die in Folge dessen auffallend unterstandige Lage und dabei 

unregelmiissige Form der Miindung, so wie die iibrigen damit zusammenhangenden Eigenthtimlichkeiten 

der Schale der Valvata Monachorum wurden in der voranstehenden Heschreibung vorlaufig als constante 

und bis zu einem gewissen Grade auch wichtige Artmerkmale aufgefasst. Nun muss aber bemerkt werden, 

dass diese, wie ich ausdrucklich hervorhebc, hier unter Reserve vertretene Auffas.sung durchaus noch nicht 

etwa als cine vollends begriindete unci erwiesene Thatsache hingenommen werden darf. Wie schon friiher 

kurz angedeutet wurdc, ist namlich andererseits auch die Moglichkcit nicht ausgeschlossen, dass es sich 

hiebei lediglich um eine abnorme Ausbildung in Folge haufiger Verletzungcn tier Gehausc handle. Wir 

haben zwar bei Valvata Skhiadica ahnliche Eigenthtimlichkeiten der Schale als constante Charaktere kenncn 

gelernt, in dem vorliegenden Falle lasst sich jedoch eine sichere Entschcidung in dieser Richtung auf 

Grund des mir zu Gebotc stehenden Materials nicht erzielen. lis ist bcreits gesagt worden, dass in meiner 

Aufsammlung bios drei Exemplare von Valvata Monachorum enthalten sind, wclche alle durch die gleiche 

Ausbildung ihrer Merkmale sich auszeichnen. Diese zeigen allcrdings Spuren einer Verletzung auf dem 

letzten Umgange; nachdem mir aber kein einziges unladirtcs Stiick vorlicgt, so kann auch nicht behauptet 

werden, dass die obgenannten eigenthiimlichen Charaktere nur in Folge einer Verletzung entstanden sind, 
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indem es ja ungevviss blcibt, ob dicselben nicht etvva auch bci  intactcr Schale auftrcten. In Anbetracht 

dessen muss also die hier aufgeworfene Frage vorderhand noch als eine offene betrachtet vverden. 

Valvata (Aphanotylus ?) aberrans n. f. 
Taf. IX, Fig. 1-2. 

Diese ungemein interessante und auffallende Form schliesst sich, vvie schon friiher einmal ausdriick- 

lich hervorgehoben vvurde, durch gewisse, ihr constant zukommende, eigenthiimliche Charaktere an Val- 

val a Skkiadica an und vvcieht in der extremen Ausbildung dieser Charaktere am starksten von dem Typus 

der Valvatcn ab. Gerade so, vvie bci Valvata Skkiadica, aussern sich hierin auch bei ihr manchc Analogien 

mit der Gattung Aphanotylus Brus.; diese Obereinstimmung in Bezug auf gencrische Merkmale ist jedoch 

keinc vollstandige und geht keineswegs so vvcit, dass man inderLage ware, Valvata aberrans ohneweiters 

zu Aphanotylus zu stellen. Das Wesentlichste, was uber ihr Verhaltniss sovvohl zu den echten Valvaten, 

als auch zu der letztgenannten Gattung vorgebracht wcrden kann, ist ubrigens schon gelegentlich der 

Gattungsanfuhrung gesagt worden, und um Wiederholungen zu vermeiden, muss hier von weiteren dies- 

bezuglichen Erorterungen (Jmgang genommen vverden. Das zur Beleuchtung ihrer Stellung Nothvvendige 
vvird ohnchin am deutlichsten aus der folgcnden Besehreibung zu cntnehmen sein. 

Valvata aberrans hat ein festschaliges, auf der Oberseite zicmlich stark niedergedriicktes und sehr 

stumpf endigendes Gehause, dessen Gestalt sich im Grossen und Ganzen einem breiten und kurzen, abge- 

stutzten Kegel nahert. Dasselbe setzt sich aus 31/. Windungen zusammen, welchc durch eine sehr tief 

eingesenkte, rinnenfdrmige Naht von einander getrennt vverden. Die namentlich gegen das Ende zu beson- 

ders kraftig eingedruckte Naht bildet eines der bezeichnendsten Merkmale dieser Art. Die oberen Windungen 

sind massig gewolbt; der letzte Umgang erschcint dagegen an der Flanke, unter der Naht, sehr stark abge- 

plattet und nimmt dabei zum Schlusse, im Gegensatz zu den iibrigen keineswegs schnell anwachsenden 

Windungen, rasch an Brcitc zu. Er fallt in Folge dessen auch in der Nahe der Miindung mit der abgeflachten 

Flanke minder steil ah als in scincm iibrigen Thcile. Das Gewinde, welches, vvie schon gesagt wurde, nach 

oben zu ungemein stumpf endigt, geradezu abgcstutzt aussicht, ist im Verhaltnisse zu der Schlusswindung 

sehr kurz. Die HShe der letzteren betragt namlich fas! :,/4 von der Gesammtlange des Gehauses, wahrend 

auf das Gewinde nur % entfallt. Um die Beschreibung der Oberseite zu vervollsUindigen, muss endlich 

noch hinzugefugt vverden, dass in Folge der sehr tiefen und dabei einer scharf eingeschnittenen Rinnc 

gleichenden Einsenkung der Naht der letzte Umgang von dieser gegen die abgeplattcte Seitc gleichsam mit 

einer stumpfen Kantc absetzt, vvclche aber durchaus nicht als gleichwerthig den kielartigen Kanten der 

Tropidinen-Gruppe angesehen und mit solchen vcrwechsclt vverden darf. 
Die hcrvorstcchendsten eigenartigen Merkmale der vorliegcnden Form kommen bauptsachlich auf der 

CJnterseite der Schale und in der Miindung zum Ausdrucke. Was die Basis anbelangt, so ist zunachst zu 

bemerken, dass dicselbe um die Mitte herum einigermassen abgeflacht erscheint und gegen den gcwolbten 

unteren Theil der Seitc des letzten Umganges durch die ausserste von den fadenformigen Spirallinien, 

vvelche auf ihr auftrcten, schwach stumpfkantig abgegrenzt aussicht. Diese Abgrenzung zeigt sich aber 

stets so undeutlich ausgepragt, dass sic uberhaupt nur bei einer gewissen Beleuchtung wahrgenommen 
vverden kann. Einer von den auffallendsten Charakteren trill uns sodann in der Beschaffenheit des 

Nabcls enlgegcn. Der Nabcl ist selbst bei seiner starksten Ausbildung so tiberaus eng, wie ihn kaum eine 

andere Valvaten-Form aul'zuvveiscn vermag, und vvird ausserdem noch in der Kegel, das heisst an den 

extrem entwickelten tndividuen, durch den verdicktcn und merklich umgcschlagcnen Spindelrand der 

Miindung in der Art verdeckt, dass schlicsslich bios cine Nabelspaltc sichtbar bleibt. Durch Abbrechen 

des Spindelrandes kann man sich jedoch immer von der Existcnz eines ausserst engen, kaum mehr ganz 

Often zu ncnnendcn Nabcls iiberzeugen. Die schiefe Mundung tritt zicmlich stark nach derSeite vor und hat 

im Allgcmeinen cincn eilormigen Umriss. Der iiusscre Mundsaum ist normal, einfach, stumpf; derlnnenrand 

vveicht dagegen von dem Typus, wie er sons! fur die Valvaten charakteristisch ist, sehr betriichtlich ab. 

Er erscheint fast in scincm ganzen Vcrlaufc stark zusammengedruckt und in Folge dessen verdickt und ist 

Denkschrlften Uer tnathem.-naturw. CI. LXIII. Bd. 5 
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dabei namentlich in der oberen Halfte nach Aussen ctwas umgebogen. An die vorhergehende Windung legt 

sich ungefahr i/3 desselben an. Mit dem Aussenrande bildet dieser Thcil unter der Naht eincn nur sehr 
schwach hervortretenden Winkel. 

Beziiglich der besonders auffallenden Merkmale, mimlich desscn, dass anstatt eines offenen Nabels 

in der Regel nur eine Nabelspalte auftritt, und dass der Spindelrand der Miindung stets verdickt ist, muss 

betont werden, dass diese Eigenthumlichkeiten durchaus nicht als Abnormitaten aufzufassen und auf 

irgendwelche Verletzung der Schale zuruckzuftihren sind, wcil allc mir vorliegenden Stiicke vollkommen 

intacte Gehause haben. In den in Rede stehenden Merkmalen konnten ausserdem noch viclleicbt gewisse 

Ankliinge an Lithoglyphus erblickt werden. Aus den genauen Vcrglcichen ergibt sich jedoch mit Gewiss- 

heit, dass diese Anklange bios scheinbare sind, und dass wirkliche Beziehungen zu der genannten Gattung 

keinesfalls bestehen. Abgesehen von dem ganzen Habitus der Schale, welchcr dem der Valvaten viel mehr 

gleicht, und den sonstigen Eigenschaften, zeigen auch die oberwahnten Charaktere hier cine so wesentlich 

andere Ausbildung, dass, wie ich glaube, mit Rucksicht darauf unsere Form mit Lithoglyphus unmoglich 

in Verbindung gebracht werden kann. 

Die glanzende Oberflache der Schale ist mit tiberaus zarten, erst unter der Loupe wahrnehmbaren, 

dichten, mehr oder minder geraden und nach unten zu schicf gegen riickwarts verlaufenden Anwachs- 

streifen bedeckt. Auf der Basis machen sich iiberdies, wie schon erwahnt wurde, mehrere sehr feine, erha- 

bene Spirallinien bemerkbar. Die Dimensionen sind folgende: Bei der Gesammtlangc des Gehiiuses von 

nicht ganz A mm betragt die grosste Breite des letzten Umganges an der Basis etwas tiber 4 mm. 

Vorkommen. Valvata aberrans findet sich in den Sanden und den charenfuhrenden Mcrgeln und 

Kalken mit Corymbina Monachorum Buk. unweit des Monastirs Skhiadi nicht haufig. 

Vergleiche. Der verdickte, dabei nach Aussen etwas umgeschlagene Spindelrand der Miindung und 

der im gunstigsten Falle tiberaus enge, zumeist jedoch in eine Nabelspalte iibergehende Nabel begriinden, 
wie schon mehrmals gesagt wurde, eine isolirte Stellung der vorliegenden Form unter den Valvatcn und 

bilden alien anderen Arten gegeniiber sehr gewichtige Unterschiede. Nur Valvata Slihiadica nahert sich 

bis zu einem gewissen Grade der Valvata aberrans. Diese Annaherung aussert sich vor Allem darin, dass 

bei derselben der Spindelrand ebenfalls, selbst unter nortnalen Verhaltnissen, zwar keineswegs in dem- 

selben Maasse, doch immerhin sehr deutlich zusammengedrtickt, verdickt crscheint. Vielfache Anklange 

lassen sich ausserdem noch in der Sculptur, in dem Aussehen der Basis und in der nahezu gleichen Gestalt 

des Gewindes beobachten. Daneben bestehen aber auch sehr scharfe Unterschiede, von denen die wich- 

tigsten sich darin aussern, dass Valvata Skhiadica einen wohl engen, doch stets deutlich offenen Nabel 

und eine breit ovale, rundliche Miindung hat, sowie dass bei Valvata aberrans der letzte Umgang in Folge 

der starken Abplattung an der Seite eine wesentlich andere Form zeigt und die Windungen durch cine sehr 

charakteristische, besonders tief eingedriicktc, rinnenartige Naht von einander geschieden werden. Endlich 

kann noch angeftihrt werden, dass bei der letztgenannten Art das Gehause eine im Verhaltniss zur Breite 

bedeutendere Hohe hat und in Folge dessen auch weniger flachgedrtickt erscheint, und dass in dem 

Hohenausmaasse zwischen dem letzten Umgange und dem Gewinde eine grossere Differenz besteht. 

Durch die rinnenartige, tief eingesenktc Naht erinnert unsere Form an Valvata Jaccardi Loc. (vergl. 

Maillard et Locard, Monographic des mollusques tertiaires terrestres et fluviatiles de la Suisse, II, Mem. 
d. 1. soc. paleont. suisse, vol. XIX, 1892—1893, p. 212, pi. 12, fig. 5). Ausgenommen diese einigermassen in 

die Augen fallende zufallige Ahnlichkeit ist jedoch sonst der Abstand, wie sich aus der citirten Beschrei- 

bung und Abbildung der Valvata Jaccardi Loc. ganz klar ergibt, ungemein gross, so dass in dem vorlie- 

genden Falle ein Vergleich als ganzlich uberfltissig bezeichnet werden kann. 

In der starken Abplattung der Planke des letzten Umganges tritt uns ferner bei Valvata aberrans ein 

Merkmal entgegen, dem man in nahezu analoger Entwicklung auch an den unteren Windungen der Val- 

vata stiriaca Rollc (F. Rolle, Die Lignit-Ablagerung des Bcckcns von Schonstein in Unter-Steiermark 

und ihre Fossilien, S. 34, Taf. II, Fig. 9) begegnet. Ohne damit auch nur eine Andeutung tiber irgendwelche 

Beziehungen zu dieser im Ganzen ubrigen sehr fern stehenden und gewiss nicht verwandtcn Art gcben zu 
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wollcn, will ich ira Folgenden kurz die wesentlichsten von den Unterschieden hervorheben, welche beide 

Formen von einander trennen. Valvata stiriaca Rolle ist auf den ersten Blick zu unterscheiden an der 
grosscrcn Anzahl der Windungen, deren sic fiinf besitzt, an der hohcrcn, kcgelformigen Gestalt dcs 

Geniuses, an dem insofern verschiedcn bei ihren Windungen im Verlaufe dcs Wachsthums sich einstel- 

lcnden Formwechsel, als bci dcrsclbcn die zvvci obcrsten, flach gewolbtcn Umgange in ciner Ebcne einge- 

rollt sind, die starker abgeflachten drei unteren dagegen cinen Kegel bilden, ferner an dem Auftreten einer 

deutlichen stumpfen Kante unterhalb derMitte auf den jiingeren Windungen und an dem engen, aber stets 
Offenen, niemals durch die Miindung ganz verdeckten Nabel. Die auffallendsten Gegensatze pragen sich 

cndlich in der Miindung aus, deren Spindclrand bei Valvata stiriaca Rollc einfach, weder verdickt noch 

auch umgeschlagen ist, und die sowohl oben, als auch unten gekantet und weniger schief liegend erscheint. 

BYTHINIA Leach. 

In der von mir untersuchten Fossiliensuite findet sich bios eine einzige Form, die zu Bythinia gestellt 

werden kann, und die ich auch mit der recenten Bythinia meridionalis Frauenf. zu identiflciren mien 

genothigt sehc. Obcr das Vorkommcn diescr Gattung in fossilem Zustande auf der Insel Rhodus liegen in 

der Literatur zwei Angaben vor. Der ersten Angabe begegnen wir bei Fuchs (Studien iiber die jiingeren 

Tertiarbildungen Griechenlands, S. 39), welcher gelegentlich der Beschreibung der Fauna aus den Sanden 

von Livanataes in Lokris kurz crwahnt, dass das k. k. naturhistorische Hofmuseum in Wien aus Rhodus 

fossile Stiickc der Bythinia rubens Menke besitzt. Als zweitcr fuhrt sodann Toumouer (in: P. Fischer, 

Paleontologic dcs terrains tertiaires de 1*tie dc Rhodes, p. 53) an, dass untcr den von ihm untersuchten plio- 

c'anen Siisswasserconchylicn von Rhodus mchrerc schlccht erhaltene Exemplare einer Bythinia angetroffen 

wurden, welche moglichcrweise zu Bythinia rubens Menke Oder zu Bythinia badiella Parr, gehorcn. Das 

Auftreten der Bythinia rubens Menke in den Pliocanbildungen auf Rhodus erscheint somit sichergestellt; 

in den levantinischen Ablagerungcn konnte jedoch dicse Art bisher nicht nachgewiesen werden, und es ist 
daher in hohem Grade wahrschcinlich, dass die im k. k. naturhistorischen Hofmuseum befindlichen Stiicke 

dcrsclben, wie die Mehrzahl der Stisswasscrformen aus den Aufsammlungen Hcdenborgs, aus lacustren 

Zwischenlagen im marinen Oberpliocan stammen. 

Bythinia meridionalis Frauenfeld. 

Taf, IX, Fig. 3-4. 

Bythinia meridionalis Frauenfeld, Versuch einer Aufz&hlung der Alien der Gattung Sithynia Loh. und Nemalura Bns., 1862. 

1865. 
Verhandl, d. k. k. zoolog.-botan. Gesellsch., Wien, Bd. 12, S. 1153. 

Bythinia meridionalis Frauenfeld,   Zoologischc Misccllcn,  V,   Verhandl. d. k. k. zoolog.-bolan. Gesellsch., Wien, Bd. 15, 

1865, S. 527, Taf. VIII. 

Die mir aus den charenfiihrenden Schichten mit Corymbina Monachormn Buk. bei Skhiadi vorliegen- 

den zahlreichen Exemplare stimmen mit den im k. k. naturhistorischen Hofmuseum in Wien aufbewahrten 
Originalstiickcn Frauenfeld's, auf welche hin diese Art begriindet wurde, so vollkommcn iiberein, dass 

ich nicht umhin kann, dicselbcn, trotz des Umstandes, dass wegen Mangels eincs Deckels nicht sicher zu 

entschciden ist, ob man cs hier mit einer Bythinia Oder Amnicola zu thun hat, mit Bythinia meridionalis 

Frauenf. zu identiflciren. Es wird wohl /war Jedermann gleich auf den ersten Blick auffallcn, dass zwischen 

den hier gegebencn Abbildungen und der Abbildung bei Frauenfeld zicmlich bctnichtliche Differenzen 

bestehen, dies erklart sich jedoch, wie in vorhinein bemcrkt werden muss, dadurch, dass die Abbildung bei 

Frauenfeld durchaus nicht vollkommcn dem Originale entspricht, sondern in mancher Hinsicht sogar 

nicht unbedeutend verzeichnet ist. Zunachst erscheint in derselben der Nabel viel zu offen; die Miindung 

nimmt ferner eine elwas mehr untcrstandige Page ein, indem der Aussenrand sich urn einen geringen 

Betrag zu tief an die vorhcrgehcnde Windung anheftct; vor Allcm kommt aber die kraftige, treppenformige 

Abdachung der Windungen nicht geniigend zum Ausdruckc, und in Folge dessen sieht auch das in Wirk- 

lichkeit mehr abgedacht kegelformige, schlankcre Gcwinde zu plump aus. Endlich darf nicht unerwahnt 
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bleiben, dass der letzte Umgang, namentlich in der Hinteransicht, viel zu niedrig dargestellt ist. In Anbetracht 

dessen wird es vvohl kaum als uberfliissig bezeichnet werden kSnnen, wenn hier noch eine genaue 

Beschreibung dieser Form gegeben wird. 

Die sehr diinne, durchscheinende Sehale, welche bci den rccenten Stticken hombraun, fettglanzend, bei 

den mir vorliegenden fossilen Exemplaren dagegen ganz gebleicht, weiss crscheint, hat im Grosser: und 

Ganzen die Gestalt eines breiten, dabei stockwerkartig abgetheilten Kegels und setzt sich aus vier verhalt- 

nissmassig rasch an Breite zunehmenden Windungen zusammen, welche durch eine ctwas eingezogene 

Naht von einander gctrennt werden und unterhalb dieser von der Spitzc angefangen bis an das Ende 

gleichmassig, sehr deutlich stufenfQrmig absetzen. Die Seiten der Windungen sind flach gewolbt. Der letzte 

Umgang, der bis zum Schlusse ganz normal in der Spiralc absteigt, sieht im Vergleiche mit clem Ciewir.de 

gross aus; seine Hohe betragt ungefahr die Halfte von der Gesammtlange des Gehauses. Dem entsprechend 

erreicht auch die Miindung eine bedeutende Grosse. Dieselbe hat eincn breit ovalen Umriss unci nimmt in 

der Regel eine sehr wenig schiefe Lage ein. In der Breite zwischen ihrem oberen und unteren Theile besteht 

nahezu kein Unterschied; unter der Naht, oben, findet sich nur eine kaum merkliche Andeutung eincr Ecke 

vor. Der nicht iibermassig seitlich vortretende Aussenrand ist scharf, schneidend. Der Spindelrand ist hin- 

gegen stets etwas zuruckgcbogen; ungefahr '/., dcssclbcn, zuwcilcn sogar auch ctwas mehr, legt sich dicht 

an die vorhergehende Windung an. Unmittelbar unter der Anheftung befindet sich an der Basis ein offener 

Nabel, der aber durchaus nicht so besonders gross crscheint, wic man dies nach der Angabe Frauenfeld's 

glauben konnte, und der in der Vorderansicht durch den zurtickgebogenen Spindelrand haulig so verdeckt 

wird, dass er nur von der Seite aus gesehen werden kann. Auf der Obcrflache des ganzen Gehauses Ziehen 

sich quer fiber die Windungen iiusserst feinc und dichtc, mehr Oder minder geradlinige Zuwachsstreifen. 

Bei dem grossten unter den fossilen Stricken, welches hier abgebildet wurde, weist die Sehale eine Hohe 

von 4 mm auf; dabei betragt die grosste Breite 3 mm. Auch bci den recentcn Exemplaren herrscht in der 

Regel genau das glciche Verhaltniss zwischen der Hohe und der Breite des Gehauses. 

Vorkommen. Bythinia meridionalis Frauenf. lebt bekanntlich hcutzutage in Italien und in Spanien. 

Die hier beschriebenen fossilen Stiicke stammen aus den charenfiihrenden Sanden mil Corymbina Mona- 

chorum Buk. der Umgebung des Monastirs Skhiadi. In einzelnen Lagen dieser Schichtenserie scheint diese 

Form sehr haufig zu sein. 

Vergleiche. Als die der Bythinia meridionalis Frauenf. nachst vcrwandte Art bezeichnet Frauen- 

feld Bythinia Majewskyi Frauenf., welche hcute in Dalmatien, Montenegro, Croatien, Ungarn und Sibirien 

vorkommt. Dieselbe unterscheidet sich im Wesentlichen durch spitzeres Gewindc, durch schwacher abge- 
dachte, minder bauchige Windungen, durch ctwas weniger eingezogene Naht und durch klcincrcn Nabel. 

Beztiglich des treppenformigen Absetzens der Windungen crinnert bis zu einem gewissen Grade an unsere 

Form auch Bythinia badiella Parr, (vergl. H. C. Kiister, Die Gattungcn Paludina, Hydrocacna und Val- 

vata, Systematisches Conchylien-Cabinct, Ntirnberg, Bd. I, Abth. 21, 18.r>2, S. 62, Taf. II, Fig. 25—28) aus 

Syrien und Mesopotamien. Wahrend aber bci Bythinia meridionalis Frauenf. alle CJmgange von der Spitzc 

angefangen gleichmassig stufenformig unter der Naht absetzen, sind hier die zvvci oberen Windungen nur 

sehr wenig, die folgendcn dagegen starker abgedacht. Ausserdem wachsen die Umgange bei Bythinia 

badiella Parr, ungleichmassig an, indem die ersten sehr niedrig erschcincn, die unteren aber schnell 

zunehmen und namentlich die letzte Windung sehr gross, breiter und bauchiger wird. Endlich ist ihre 

Miindung nicht rundlich oval, sondern eiformig, nach oben deutlich verschmalcrt. Eine gewisse Ahnlichkeit 

zeigt ferner Bythinia ventricosa Gray (= Bythinia Leachi Shepp. in: A. Moq uin-Tan don, Histoirc 

naturelle des mollusques terrestres et fluviatiles de France, Paris, 1855, Bd. II, p. 527, pi. 89, fig. 20—22). 

Sie erreicht jedoch eine bedeutendere Grosse und hat constant urn eincn Umgang mehr und dem zufolge 

auch ein hoheres, spitzeres Gewinde. Ihr Gehause crscheint iiberhaupt vicl schlankcr und hoher, die Miin- 

dung dagegen im Verhaltnisse zur Gesammtlange der Sehale niedrigcr und dabei breiter. In der Regel sind 

auch ihre Windungen etwas starker gewolbt, wahrend zugleich die Abstufung derselben sich weniger 

scharf ausgepragt zeigt. Deutliche Unterschiede aussern sich iibrigens ausserdem noch in der Form der 
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Mlindung und in der Ausbildung des Nabels. Die durch V. Gredler (Zur Conchylienfauna von China, 

XI. Stuck, 1887, S. 28(5, Taf. 11, Fig. 16, 17 d. Zeitschr.) aus China beschriebene Bythinia Paeteli Gredl. 
entfernt sich bei einzelnen, unter Anderem auch die Gestalt betreffenden Anklangen bereits sehr weit von 

der vorliegenden Form, und zwar hauptsachlich dadurch, dass sic ein festcrcs, ktirzer und breiter erschei- 

nendes Gehause hat, auf dem unter der Loupe Spuren von Spirallinien wahrzunehmen sind, class die 

Windungen viel rascher an Breite zunehmen und der letzte Umgang im Verhaltnisse zu dem spitzeren, 

niedrigcren Cevvinde nicht nur grosser, breiter, sondern auch starker gewolbt ist, dass die Schale sich stels 

durch cinen bctnichtlich weitcren, offenen Nabcl auszeichnet, und dass die Miindung cinigermassen anders 

geformt ist und hiebci etwas verdickte Rander besitzt. 
Andere Bythinien, sowie auch einzelne Amnicola-Avten, die, sei cs in dieser Oder in jener Hinsicht 

Ahnlichkeitsbeziehungcn zu Bythinia meridionalis Frauenf. aufvvciscn, brauchen hier wohl nicht in 

Betracht gezogen zu werden. 

HYDROBIA Hartmann. 

Von HydroUa liegen mir funf Arten vor. Ich muss aber bemerken, dass ich diese Gattung hier vor- 

laulig etwas weiter fasse, als dies in neuerer Zeit, namentlich von Seite derjenigen Forscher, die sich 

specicll mit recenten Conchylien beschaftigen, zu geschehen pflegt, indem ich einzelne theils als (Jnter- 

gattungen, theils als selbststandige (rattungen unterschiedene Gruppen nicht besonders abtrenne. Den Grund 
hief'iir bildet der Umstand, dass nicht bei alien hier beschriebenen Formen die voile Gewissheit gewonnen 

werden konnte, in wclche von den zahlreichen heute unterschiedenen Gattungen dieselben emzureihen 

sind. Ich beschranke mich deshalb hier darauf, die Namen derjenigen Genera, fur deren Vertreter ich die 

betreffenden Formen halte, vorderhand nur in Klammern anzufiihren. Unter diesen funf Arten tindet sich 

bios cine bereits bekannte Form vor. lis ist dies die heute lebende Hydrobia venlrosa Mont. Die ubrigen 

vier Arten sind dagegen neu. 

In Anbetracht dessen, dass das k. k. naturhistorische Hofmuseum in Wien, wie nicht unerwahnt 

bleiben darf, aus den Pliocanbildungen von Rhodus im Allgemeinen cine verhaltnissmassig grosse Anzahl 

von Hydrobien, the der Collection Hedenborg angehoren, besitzt, muss es wohl auffallen, dass ich in 

den levantinischen Ablagerungen von Rhodus bios funf Arten angetroffen habe, welche uberdies noch mit 

Ausnahme von Hydrobia ventrosa Mont, in der eben genannten Suite nicht enthalten sind. Auch die zwei 
Arten, deren Vorkommen im Pliocan von Rhodus in der Literatur angel'iihrt crschcint, und die auch in der 

Collection Hedenborg's nicht fehlen, namlich Hydrobia simplex Fuchs und Hydrobia Rhodiensis Tourn., 

konnten ebenso, wie die durch Tournouer citirte und abgebildete Micromelania Zilteli Schwarz, in den 

levantinischen Absiitzen nicht nachgewiescn werden. Urn nun diesc Erscheinung zu erklaren, muss wohl 

als nachstliegend angenommen werden, dass die Lagerstatte der in Rede stehenden Formen gewisse, durch 
mich nicht ausgeheutete Banke bilden, Oder dass dieselben Uberhaupt an Localiiaten vorkommen, die ich 

auf meinen Touren nicht beruhrt habe. Ausserdem mochtc ich cs aber auch nicht fur unwahrscheinlich 

halten, dass wenigstens ein Theil der betreffenden Formen aus dem jilngeren Pliocan herruhrt, weil in der 

llcdcnborg'schcn Suite als Fundstellcn mitunter Localitaten aus dem zusammenhangenden Gebiete der 

oberpliocanen Bildungen angegeben sind. 

Hydrobia (Bythinella) Skhiadica n. f. 
Taf. IX, Fig. 5-7. 

Das kleine, zicmlich fcstschalige Gehause, dessen annahernd conische Gestalt insol'ernc gewisscn 

Schwankungen unterliegt, als dasselhe bald gedrungencr, ktirzer, daiur aber breiter, bald wieder mehr in 

die Langc gezogen erschcint, setzt sich aus nicht ganz funf stark gevviabten Windungen zusammcn, wclche 

durch cine in der Regel sehr tief eingesenktc Naht von einander getrennt werden. Die Fmbryonalwindung 

sieht im Verhaltnisse zu den anderen Windungen sehr klein aus und ist dem zweiten bereits bcdeutend 

grOsseren Umgange, von wclehem dann weiter die Zunahmc an Breite in gleichmassiger Weise und keines- 
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wegs sehr rasch stattfindet, gleichsam knopffSrmig aufgesetzt. Das Ausmaass der kraftigen Wolbung der 

Umgange bleibt ziemlich constant. Trotzdem macht sich aber in dem Umrisse der Windungcn bei verschic- 

dcnen Tndividuen cin Wechsel bemerkbar. Eincrseits lasst sich namlich bei vielen Exemplaren die Wolbung 

insoferne als cine mchr gleichmassige bezeichnen, als die Seiten nach beiden Richtungen bin, sowobl nach 

oben, als auch nach unten, gegen the tief liegenden Nahte allmahlig im Bogen abfallen; andererscits kommt 

dann wieder nicht sclten der Fall vor, dass die Windungen oben unter der Naht einc manchmal sogar sehr 

deutlich ausgepriigte Andeutung ciner Abdachung aufweisen. Der letzte Umgang, dessen Hohe sich 

zwiscben 1/3 und a/5 der Gesammtlange des Gehauses bewegt, weicht zum Schlusse von der normalen Ein- 

rollung ab, indem er sich rascher in der Spirale senkt. Dieses schnellere Herabsteigen findet jedoch nicht 

bei alien Individuen in demselben Ausmaasse statt. In Verbindung damit erscheint auch zuweilen der letzte 

Abschnitt der Schlusswindung kurz vor der Mtindung von der Spira losgelost. Fiir die Mundung selbst gilt 

dies nahezu als Regel. Dieselbe steht bei der weitaus fiberwiegenden Mehrzahl der Excmplare ganz frci 

und nimmt zumeist cine sehr unterstandige Lage cin, indem sic mit dem Aussenrande nur wenig nach der 

Seite vortritt. In den, wie gesagt, selteneren Fallen, in denen cine Anheftung beobachtet wcrden kann, 

beriihrt die Mundung die Basis des vorhergehenden Umgangcs mit ihrem obersten Rande geradezu nur an 

einem Punkte. Was die Form der Mundung anbelangt, so ist dieselbe durchaus nicht constant, kann aber 

im Allgemeinen als rundlich oval bezeichnct werden. Manchmal niihert sic sich sehr dem Kreise; hauligcr 

erscheint sie aber breit oval und nur seiten ciformig, indem sie sich nach oben ein wenig verschmalert. Die 

zusammenhangenden Rander sind stumpf; hicbei schen der aussere und der untere Rand innen mitunter 

etwas gelippt aus. In Folgc davon, dass die Munching ganz frei steht oder nur ausscrst wenig mit dem vor- 

letzten Umgange zusammenhangt, ist die gewolbte Basis immer mit einem offenen, dabei aber vcrhaltniss- 

massig engen Nabel versehen. Die glanzende Schalenoberflachc bedecken dichte, iibcraus zarte, nur unter 

der Loupe wahrnehmbare Zuwachsstreifen, welchc quer fiber die Windungen nahezu geradlinig verlaufen. 

Die grossten Exemplare erreichen eine Hohe von 3 mm, wobei die grosste Breitc der Schale ungefa.hr 1 -8 

bis 2 mm betragt. 

Vorkommen. In den unweit des Monastirs Skhiadi aufgeschlosscncn charenfuhrenden Schichten mit 

Corymbina Monachorum Buk. ungemein hauflg. 

Vergleiche. Bythtnella Skhiadica schliesst sich eng an die aus den Siisswasserschicbten von Mcgara 

durch Th. Fuchs (Studien iiber die jiingeren Tertiarbildungen Griechenlands, S. 13, Taf. I, Fig. 22—24) 

als eine Bythinia beschriebene Bythtnella scalaris Fuchs an. Die wesentlichsten Unterschiede, welche die- 

selben von einandcr trenncn und sich durchwegs sehr Icicht erkennen lassen, sind folgende. Bythinella 

scalaris Fuchs hat vor Allem ein spitzeres und deutlicher kegelformiges Gehause. Ihre Windungen 

nehmen nicht allcin rascher an Breitc zu, sondern das Anwachsen derselbcn ist auch ein ganz rcgcl- 

massiges, indem sie von der Spitze angefangen bis zur Mundung gleichmassig grosser werden und sich 

bis zum Schlusse ganz normal an einandcr legen, wahrend hier der letzte Abschnitt der Schlusswindung 

schncllcr in der Spirale absteigt und in den Dimensioncn sich zwiscben der cmbryonalen und der zvveitcn 

Windung ein grosserer Unterschied aussert, als zwiscben den folgenden, wodureh eben das Gehause fiber 

dem zweiten Umgange starker abgesetzt erscheint. Ferner weist die Mfmdung bei Bythinella scalaris 

Fuchs constant einc nahezu kreisrunde Gestalt auf und ist dieselbe stets an die vorhergehende Windung 
angewachsen, infolge dessen an der Basis nur cine Nabclritze zum Vorschein kommt. Hier dagegen ist die 

Mundung in der Regel breit oval und in der weitaus tibcrwiegenden Mehrzahl der Falle von der Spira ganz 

losgelost; man begegnet vcrhiiltnissmassig seiten Exemplaren, bei denen sich die Mundung mit clem 

aussersten Theile des Oberrandes an tlcn vorhergehenden Umgang anheftct; im Zusammenhangc damit 
erscheint denn auch die Basis stcts mit einem offenen Nabel versehen. Endlich ist noch hervoi-zuhebcn, 

dass Bythinella scalaris Fuchs constant einc bedeutend geringere Gr5sse crreicht, dass ihre Windungen 

niemals abgedacht sind und dass die Mundrander innen niemals gelippt aussehen. 

Die in dem Susswasserkalke von Tuchoric in Bohmen vorkommendc Bythinella scalaris Slav, (vergl, 

A. Slavik, Ncuer Beitrag zur Kcnntniss der tertiaren Siisswasserkalkschichten von Tuchoric, 1869, S. 269 
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d. Zeitschr., Taf. IV, Fig. 24, 25) entfernt sich von unserer Form bereits so weit, dass von naheren Ahnlich- 

keitsbeziehungen zwischen ihnen iibcrhaupt keine Rede sein kann. Es geniigt, bei derselben auf die cylin- 

drische Gcstalt des Gehauses, auf die langsam an Breite zunehmenden, an den Sciten flachgedrtickten und 

dadurch beiderseits von stumpfen Kantcn begrenzten Windungen, auf die grosse Embryonalwindung, die 

weniger tief eingeschnittenen Nahte und auf die an den vorletzten Umgang breit angewacbsene, nur cine 

sehr feine Nabelritze auf dcr Basis offen lassende Miindung hinzuweisen, um den bedeutenden Abstand zu 

kcnnzeiehncn. Eine fast ebenso geringe Ahnlichkeit zeigt auch die durch 0. Bocttger (Neue Conchylien 

des Mainzcr Tertiarbeckens, Palaeontographica, Bd. 19, 1871, S. 42, Taf. Villa, Fig. 6) aus dem Cyrenen- 

mergel des Mainzer Oligocans beschriebene Bythinella cyclothyra Boettg. Dieselbe unterscbeidet sich unter 

Anderem sehr wesentlich durch die langsamer in die Breite wachsenden, viel rascher in der Spirale abstei- 

genden, bedeutcnd weniger bauchigen, weniger gewolbten und durch weitaus schwacher eingeschnittene 

Nahte von einander getrennten Windungen, ferncr durch ihre im Verhaltnisse zur Lange des Gehauses viel 

grosscre Miindung, welche tiber eine lange Streckc an den vorhergehenden Umgang angeheftet ist, und 
durch das Vorhandensein bios eines engen, schiefen Nabelritzes auf der Basis. Einzelne Anklange an 

Bythinella Skhiadica, und zwar hinsichtlich der allgemeinen Schalengestalt, konnten untcr den fossilcn 

Hydrobiiden nur noch etwa bei Amnicola Stosiciana Brus. (vergl. S. Brusina, Fossile Binnenmollusken 

aus Dalmatien, Kroaticn und Slavonicn, Agram, 1874, S. 65 = Amnicola immutata Frauenf. in: Ncu- 

mayr, Jahrb. der k. k. geolog. Reichsanstalt, Wicn, 1869, S. 363, Taf. XII, Fig. 12 = Amnicola convexa 

Sandberger, Die Land- und Siisswasserconchylien der Vorvvclt, 1870—1875, S. 575) bemerkt werden. 

Abgesehen aber schon davon, dass man es in dem vorliegenden Falle mit ciner echten Amnicola und 

kcincswegs mit ciner Bythinella zu thun hat, treten daselbst auch sonst, namentlich in dcr Ausbildung der 

Miindung, so scharfe und auffallende Unterschiede entgegen, dass von eincm besonderen Vergleichc wohl 

ganzlich Umgang genommen werden kann. 
Wcmi man die recentcn Formcn in Betracht zieht, so fmdet man, dass unter dcnselben sich unsercr 

Art am meisten Hydrobia lata Frauenf. (vergl. G. v. Frauenf eld, Zoologiscbc Misccllen V, Vcrhandl. d. 

k. k. zoolog.-botan. Gesellsch., Wicn, Bd. 15, 1865, S. 531, Taf. XI) aus Ungarn nahert. Unter Anderem 

aussert sich hier cine gewisse Ahnlichkeit auch darin, dass auch bei dieser Form die Miindung zuweilen 

von der Spira losgelost erscheint. Die Unterschiede, welche dabci beidc Formen von einander trennen, 

lassen sich nach den im k. k. naturhistorischen Hofmuscum in Wicn belindlichcn Originalexemplaren kurz 

etwa folgcndermasscn zusammenfassen. Das Gchause der Hydrobia lata Frauenf. erscheint vor Allem 

oben mehr abgestutzt; sic besitzt ferncr im Allgemeinen weniger gewolbte Windungen mit Ausnahme des 

letzten Umganges, dcr in der Kegel bauchiger aussieht als bei unserer Form; im Zusammenhange damit 

sind dann die Nahte im Grossen und Ganzen minder tief eingeschnitten; die Lostrcnnung der Miindung von 

der Spira findet ausserdem viel seltener statt, und deshalb tritt auf dcr Basis in der iiberwiegenden Mchr- 

zahl der Falle kein offener Nabel, sondern nur cine Nabelritze auf; cndlich ware noch zu erwahnen, dass 

die Bander ihrcr Miindung nicmals Spuren ciner Belippung aufweisen. Beziiglich dessen, dass die Miindung 

von dem vorletzten Umgange haufig frei abstcht, linden wir ein Analogon auch bei Hydrobia cyclolabris 

Rossm., welche Form bekanntermassen fur eine Varietat von Hydrobia Schmidti Charp. (vergl. H. C. 

Kiister, Die Gattungen Paludina, Hydrocaena und Valvata, Systematischcs Conchylien-Gabinct, Niirnberg, 

Bd. 1, Abth. 21, S. 40, Taf. 8, Fig. 26—30) angesehen wird. Im Obrigen bietet aber diese Art der Bythinella 

Skhiadica gegentiber ziemlich auffallende Unterschiede dar, welche sich vielfach mit den schon bei 

Hydrobia lata Frauenf. hervorgehobenen Abwcicbungcn decken und cine Verwcchslung vollstandig aus- 

schliessen. 

Bernerkung. Im Anschlusse an die hier durchgefiihrten Vergleichc mochte ich noch bemerken, dass 

dcr Speciesname der von Fuchs beschriebenen, in den Siisswasscrschichten von Megara in Griechenland 

auftretenden Bythinella scalaris Fuchs abgeandert werden muss, nachdem es wohl keinem Zweifel unter- 

liegt, dass diese F'orm durchaus keine Bythinia ist, sondern den Hydrobiiden, und zwar der Untergattung 

Bythinella von Hydrobia angehort, und nachdem der betreffende Name schon friiher durch Slavik fur die 
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in dcm Tuchoficer Kalke vorkommendc Byihinclla scalaris Slav, verwendet worden ist. Ich crlaube mir 

deshalb fur die Form von Megara die Bezeichnung ^Byihinclla Megarensis* vorzuschlagen. 

Hydrobia (Caspia) Sturanyi n. f. 
Taf. IX, Fig. 8 — 10. 

Das Gehause dieser sehr charakteristischen und leicht kenntlichen Art, wclcbe sich meinem Dafur- 
halten nach am nachsten an die Vertretcr der recenten, im Caspisee lcbenden Gattung Caspia Dyb. 

anschliesst, dabei aber auch etvvas an die Gattung Ncmalnrella San db. erinnert, ist ziemlich festschalig 

und bat eine kegelformige bis spitz-eiformige Gestalt. Dasselbe setzt sieli aus fiinf, durch deutlich hervor- 

tretende, aber nicht besonders stark eingedriickte Niihtc von einander gesehicdcnen Windungen zusammen, 

wclcbe miissig an Rreitc zunehmen und nur sehr schwach gewolbt sind. Das Absteigen der Umgiinge in 

der Spirale findet verhaltnissmassig langsam und in der Kegel bis zum Schlusse in gleichmassiger Weise 

statt; cs kommt nur selten der Fall vor, dass der letzte Abschnitt dcr Schlusswindung kurz vor dcr Miindung 

sich cin wenig raschcr in der Spirale senkt. Das oberste, durch die sehr kleine, wenig hervorragende 

Embryonalwindung gebildete Ende des Gehiiuses sieht constant stumpf aus. Ein sehr bezcichnendes 

Merkmal tritt uns bci dieser Art darin entgegen, dass das Gewinde stets sehr kurz crscbeint. Die Hone des 

grosscn letzten Umganges betriigt in der Hintcransicbt mindestens die Halfte, haufig sogar mehr als die 

Hiilfte von der Gesammtlangc dcr Schale; in der Vorderansicht entfallt auf das Gewinde zumeist nicht 

einmal '/., von der Gehauselange. Die Umgiinge weiscn, wie schon gesagt wurde, sammtlich cine sehr 

schwache Wolbung auf; ihre Flankcn gehen allmahlig, unmcrklich in die Basis iiber; oben dagegen, 

unmittelbar unter dcr Naht, liisst sich an densclben in der Kegel cine ganz schwache Andeutung ciner 

stumpfen, abgerundetcn Kante bcobachtcn, wclcbe jedoch niemals so scharf ausgepragt ist, dass sic den 

Eindruck ciner merklichen Abdachung dcr Windungen hervorrufen wiirdc. Bezuglich der Schalengestalt 

muss endlich noch erwiihnt vverden, dass sich in derselben insoferne ein Wechsel aussert, als sic sich bci 

manchen Individual mehr kegelformig darstellt, bci anderen Exemplaren wieder besser als spitz-eiformig 

bezeichnet werden kartn. 
Die aulTallendsten und wichtigsten Charaktere kommen in der Miindung zum Vorschcine. Dieselbe hat 

im Grossen und Ganzen cine spitz-eiformige Form, indem sic sich nach oben stets nicht unbetriichtlich vcr- 

schmiilert und unter dcr Naht cincn mehr Oder minder spitzen Winkel bildet; dabei nimmt sic stets eine 

ziemlich schiefe Lagc ein. Dcr Aussenrand dcr Miindung, welchcr chcr stumpf als scharf genannt werden 

muss, ist oben, unter der Naht, constant, zvvar nicht bci alien Jndividuen in dcm gleichen Ausmaasse, aber 

immer deutlich zuriickgezogen und tritt dann weiter unten, in dcr Mitte, bogig vor, infolge dessen schliess- 

lich die Miindung am Unterrande gleichsam mit cinem Ausgusse versehen zu sein scheint. Der etvvas 

umgesehlagene Spindelrand weist bios cine sehr geringe Kriimmung auf, kommt sogar in seinem Verlaufe 

haufig ciner gcraden Linie sehr nahe und legt sich dicht an den vorletzten Unigang an, so class auf der 

Basis immer nur cine iiusscrst engc, schiefe, manchmal kaum in ciner Andeutung vorhandene Nabelritze 

sichtbar bleibt. An einzelnen seltcnen Stiicken liisst sich uberdies noch die lieobachtung machen, dass der 

oberste Mundwinkel unter dcr Naht um einen ganz geringen Betrag clicker ist, als der iihrigc Thcil der 

Mundrander. Diesc Verdickung zcigt sich jedoch immer so schwach, dass sic nur bci sehr genauer Betrach- 

tung bemerkt werden kann, und tritt iiberhaupt bloss als eine sehr seltene Ausnahme auf. Die glanzende 

Schalenoberfliiche sieht, mit freiem Auge betrachtet, glatt aus; unter dcm VergrSsserungsglase nimmt man 

jedoch auf derselben ungemein zarte, dichtstehendc Zuwachsstreifen wahr, wclchc sich quer fiber die 

Windungen mehr oder minder geradlinig Ziehen. Vollstandig ausgewachscne Individuen erreichen eine 

1 h'lhe von 3 mm; die grosste Schalenbrcitc betriigt hiebei ungelahr 1 '5 bis 1' 8 mm. 

In der schielen Stellung dcr Miindung, vor Allem aber darin, dass dcr Aussenrand der Miindung unter 

dcr Naht ctwas zuriickgezogen ist, in dcr Mitte dagegen bogig vortritt und dcr Untcrrand dadurch ausguss- 

formig vvird, besitzt Hydrobia (Caspia) Sturanyi Charaktere, die den cchtcn Hydrobien mangcln, andercr- 

seits jedoch fur die Gattungen Clessinia Dyb. und Caspia Dyb. bezeichnend sind. Wenn man dabei sodann 



Levanlinische Molluskenfauna von Rhodus. 41 

die geringe Grosse und die Hydrobien-ahnliche Gestalt ihrer Schale, sowie auch andere Merkmale noch in 

Riicksicht nimmt, so crscheint cs wohl naheliegend und durchaus nicht ungerechtfertigt, Hydrobia Sturanyi 

fur einen fossilen Vertreter der Gattung Caspia Dyb. zu halten. Als ein entfernter Anklang an die Gattung 

Nematurella Sandb. konnte eventuell der Umstand aufgefasst werden, dass der oberste Mundwinkel hie 
und da etwas dicker aussieht als die ilbrigen Theile des Mundsaumes. Abgesehcn aber davon, dass diese 

Verdickung nur ganz ausnahmsweise vorkommt, steht auch das iiberaus geringe Ausmaass derselben in 

gar keinem Verglcichc mit jencm bei Nematurella Sandb. Ausserdem aussern sich auch noch in manchen 

anderen Charakteren sogar nicht unbedeutende Abweichungen, welche ganz entschieden gegen die 

Zuweisung der vorliegenden Form zu dieser Gattung sprechen. 
Vorkommen. Hydrobia (Caspia) Sturanyi kommt in dem nordlichen Paludinenbecken, wie es alien 

Anschein hat, haufig vor. Sammtliche hier untersuchten Exemplare stammen aus den Sanden von 

Kalavarda. 

Vergleiche. Die echtcn Hydrobien konnen wohl in Anbetracht dessen, dass bei densclben derAussen- 

rand der Milndung stets gerade ist, wodurch eben ein schr wesentlicher Unterschied unserer Form gegen- 

iiber gebildet wird, hier von einem Verglcichc ganzlich ausgcschlossen werden. Es bleibt uns daher nur 

Qbrig, unter den Vertretern der Gattung Caspia Dyb. und eventuell auch untcr jenen der Gattung Nema- 

turella Sandb. Umschau zu halten nach Formen, bei denen etwa Ahnlichkeitsbeziehungen zu Hydrobia 

(Caspia) Sturanyi zu linden seien, und die einen Vergleich daselbst erhcischen wtirden. 
Die'meisten Ankliinge an die vorliegende Art dvirfte meiner Ansicht nach die im Caspisee lebende 

Caspia Ulskii Dyb. (vergl. W. Dybowski, Die Gasteropodenfauna des Kaspischen Meeres, 1886, S. 38, 

Taf. Ill, Fig. 8) bieten. Ich muss jedoch ausdriicklich betonen, dass ich mich bei der Ausserung dieser 

Vermuthung lediglich auf die citirte Abbildung und Beschreibung der Caspia Ulskii Dyb. stiltze, und dass 

demnach auch die nachstehenden Angaben der Unterschiede bloss auf dem Vergleiche mit der Abbildung 

und mit der Gharaktcristik dieser Form basiren. Caspia Ulskii Dyb. weicht vor Allcm durch ihre constant 

bedeutend geringere Grosse ab; sic erreicht eine Gehauselange von nur \-bmm, ist also urn die Halfte 

kleiner als Hydrobia (Caspia) Sturanyi. In Bezug auf die Gestalt der Schale herrscht zwischen beiden 

Arten eine ziemlich grosse Ahnlichkeit; immerhin sind aber auch darin einzelne Unterschiede bemerkbar. 

So fallt es besonders auf, dass Caspia Ulskii Dyb. ein merklich hoheres Gevvinde hat, infolge dessen der 
letzte Umgang im Verhaltnisse zur Gehausehohe niedriger crscheint, dass die Windungen im Ganzen, 

namentlich aber die letzte, etwas starker gewolbt sind, und dass der Wirbel der Schale weniger stumpf 

aussieht. Was ferner die Mundung anbelangt, so diirfte diesclbe eine etwas weniger schiefe Lage einnehmen 

U\K\ oben, unterhalb der Naht, scharfer zugespitzt sein. Nach der Angabe Dybowski's ist sodann die 

Basis der Schale im Gegensatze zu unserer Form stets mit einem kleinen, offenen Nabel versehen, und 

schliesslich zcigt die Einbuchtung des  iiusseren Mundrandes  unter der Naht eine  kriiftigere Entwicklung. 

Bei dieser Gelegenheit mochte ich noch zur Charakteristik der Hydrobia (Caspia) Sturanyi nachtragen, 

class bei derselben das Ausmaass der Einbuchtung des ausseren Mundrandes unter der Naht und des darauf- 

folgenden bogenformigen Vortretens des Mundsaumes in der Mitte ziemlich betrachtlichen Schwankungen 

unterliegt, indem die in Rede stehenden Merkmale einerseits bei vielen fndividuen sehr scharf ausgepragt, 

andererseits bei manchen Exemplaren gerade nur noch angedeutet sind, dazwischen aber auch alle Uber- 

gange sich linden. Auf diesen Wechsel'wurde derm auch hier bei der Auswahl der Stiicke filr die Abbil- 

dungen besonders Riicksicht genommen. 
Unter den Nematurellen begegnet man mcines Wisscns keiner Form, von der man sagen konnte, dass 

sic sich der vorliegenden Art so stark- nahert, wie Caspia Ulskii Dyb. Hinsichtlich des Umrisses des 

Gehauses lasst sich zwar eine gewissc Ahnlichkeit bei Nematurella Eichwaldi Kryn. (vergl. W. Dybowski, 

1. c, S. 44, Taf. II, Fig. 2) wahrnchmen, in anderen Beziehungen weist jedoch diese Form so bedeutende 

Unterschiede auf, dass ein Vergleich mit derselben vollkommen iiberflussig crscheint. Das Gleiche gilt auch 

von der fossilen Nematurella Lugdunensis Tourn. (vergl. G. Maillard et A. Locard, Monographic des 

mollusques tertiaires terreslres et lluviatiles dc la Suisse, part. II, 1893, S. 201 d. Zeitschr., pi. XI, fig. 5), 

Dsnksehriften der mathem.-naturw. CI. LXI1I. Bd. g 
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vvelche sich durch viele sehr auffallende und sehr wesentliche Charaktere untcrscheidct, darunter solche, 

die sie als eine typische Ncmaturclla, kennzeichnen, und die unserer Art fast vollstandig abgehen, 

Hydrobia (Caspia) Monolithica n. f. 
Taf. IX, Fig. 11. 

Ebenso wie die vorhin beschriebene Art bctrachte ich auch die vorliegcnde Form mit Riicksicht auf 

ihre Mundungsmerkmale als einen Vertreter der Gattung Caspia Dyb. Das zicmlich grosse, festschalige 

Gehause derselben hat eine kegelformige Gestalt und setzt sich aus nicht ganz sechs Windungen zusammen, 
von denen die oberste, embryonale Windung sehr klein erscheint und durchaus nicht stark emporragt, so 

dass der Wirbel der Schale keineswegs als besonders spitz bezeichnet werden kann. Die Umgange sind 

durchwegs nur schwach gewolbt und werden durch eine scharf ausgepragte, zicmlich ticf eingedrtickte 

Naht von einander getrennt. Sie nehmen verhaltnissmassig langsam an Breite zu, steigen bis zum Schlusse 

gleichmassig in der Spirale ab und umfassen einander wenig, so dass die Hohe des letzten Umganges 

ungefahr nur '/3 der Gesammtlange des Gehauses betragt. Ihre flach gewolbten Flanken gehen allmahlig 

in die Basis iiber. Die einigermassen schicf gestcllte Miindung hat einen mehr odcr weniger ovalen, etwas 

der Eiform sich nahernden Umriss. Es findet bei derselben nach oben zu bloss eine sehr geringe Verschma- 

lerung statt, und im Zusammenhange damit bilden auch die Mundrander unter der Naht nur einen sehr 

schwach hervortretenden, bis zu einem gewissen Grade abgerundoten Winkel. Der aussere, ziemlich scharfe 
Mundsaum ist unterhalb der Naht etwas zurtickgezogen und tritt sodann weitcr in der Mitte bogenformig 

vor, wodurch schliesslich unten an der Miindung cin Ausguss zur Entwicklung gclangt, der sich jedoch im 

Grossen und Ganzcn nicht besonders stark ausgepragt zeigt. Der cin wenig umgeschlagene Spindelrand 

erscheint schwach gekri'immt und bios mit der oberen Halfte an die vorhergehendc Windung angcheftct. 

InFolge des letztgenannten Umstandes weist auch die Basis der Schlusswindung eine deutlich ausgebilclete, 

ziemlich grosse Nabelritze auf. Die schwach glanzende Oberflachc der Schale bedecken iiberaus zarte, 

dichtstehende, erst unter dem Vergrosscrungsglase wahrnehmbare Zuwachsstreifen, welchc quer iiber die 

Windungen in ausserst wenig geschwungenen, fast schon geraden Linien verlaufen. Das grosste hier 

abgebildete Exemplar errcicht eine Hohe von 4 mm; hiebci betragt die Breite der Schale desselben am 

letzten Umgange annahcrnd 2 mm. 

Vorkommen. In dem siidlichen Paludinenbecken bei Monolithos zicmlich selten. Ausscr dem 

abgebildeten Stiicke liegen mir noch cinige unvollkommen erhaltcne Exemplare vor, welche moglicherweise 

hieher gehoren, die aber ihres schlechten Erhaltungszustandes wegen nicht sicher bestimmt werden konnen. 

Vergleiche. Hydrobia (Caspia) Monolithica stellt ihrem allgemeinen Habitus nach, wenn man von den 

Charakteren der Miindung ganzlich absieht, einen ziemlich indifferenten Typus dar, der unter den 1 lydro- 

bicn vielfach wiederkehrt. Der ungemein wichtigc LJmstand jedoch, dass bei ihr der Ausscnrand tier 

Miindung unter der Naht nach rtickwarts eingebuchtet, dann aber in der Mitte bogig vorgezogen ist und 

dass am Unterrande ein schwacher Ausguss sich bemcrkbar macht, enthebt uns vollstandig davon, 

Vergleiche mit den echten Hydrobien anzustellcn, nachdem dieselben, mogen auch einzclne darunter im 

Obrigen unserer Form sehr ahnlich sein, die genannten Merkmalc nicht aufweisen. 

Die einzigen Formen, welchc hier in Betracht gezogen werden konnen, sind meiner Ansicht nach die 

Reprasentanten der Gattung Caspia Dyb. Unter ihnen mochtc ich nun vor Allem Caspia Grimmi Dyb. 

(vergl. W. Dybowski, Die Gasteropoden-Fauna des Kaspischcn Meeres, 1886> S. 39, Taf. Ill, Fig. 5) als 

dicjenige Art bczeichnen, welche sich der Hydrobia (Caspia) Monolithica- am meistcn nahert. Nach der 

Abbildung und Beschreibung derselben urthcilend, lassen sich die zwischen diescn beiden Arten hervor- 

tretenden Unterschicde etwa folgendermassen kurz angeben. Bei Caspia Grimmi Dyb. erscheint das 

Gehause bloss fein geritzt, der Wirbel ist spitzer und die Umgange steigen schicfer in der Spirale ab. Am 

vvcsentlichsten weicht sie aber in Bezug auf die Miindung ab, welche eine etwas weniger schiefc Lage 

cinnehmen diirfte und im auffallenden Gegensatzc zu unserer Form eine spitz-eiformige Gestalt hat, sich 

nach oben bctnichtlich vcrengt und unter der Naht einen scharf ausgepragten, sehr spitzen Winkel  bildct. 
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Etwas weiter entfemt sich sodann Caspia Kowalewskii Dyb. (I. c, S. 40, Taf, III, Fig. 9), welchc insoferne 

noch grossere Unterschiede darbietet, als ihre Umgange iiberdies durch eine scichtc Naht von cinandcr 

geschieden werden und der Nabel durch den dicht sich anlegenden Spindelrand der Miindung ganzlich 

zugedcckt ist. Bei alien iibrigen bisher bekannten recenten Caspia-Arten kommen dagegen schon so 

bedeutende Abweichungen zum Vorschein, dass diese Formen hier vollstiindig unberiicksichtigt gelassen 
werden konnen. Dasselbe duri'te cndlich auch der Fall sein bei den durch Brusina (Fauna fossile terziaria 

di Markusevec in Croazia, 1892, S. 43) vorlaufig charakterisirten fossilen, in den Congerienschichten Croa- 

tiens aufgefundencn Arten. 

Hydrobia ventrosa Montagu. 
Taf. IX, Fig.  12. 

1803.    Turbo ventrosus Montagu,  Testaeea britannica, Vol.11, p. 317, tab. 12, fig. 13. 
1805,    Cyclostoma acutum  Draparnaud,   llistoirc  naturelle dcs mollusques  terrestres  cl  fiuviatiles  dc   la France, Paris, p. 4, 

pi. I, fig. 2, 3. 
1852.     l'aludina siagnalis (hast.) Kiister.   Die Caltungen Paludina,  llydmcaena  und Valvata,  S. 69 (partim).  Taf. 12,  Fig. 31, 32 

(mm Fig, 25 — 30.). 
1803.    Hydrobia ventrosa (Mont.) Frauenfeld, Verhandl. d. k. k. zoolog.-botan. Gesellsch., Wicn, Bd. 13,  1863, S. 1019. 

Aus den Paludinenschichten dcs nordlichen Beckens licgen mir mebrere Exemplare einer Hydrobia 

vor, welchc mit den recenten Stricken der wohl bekannten und wcit verbreitefen Hydrobia ventrosa Mont, 

so wcit ubereinstimmen, dass man dieselben dieser Art ohncweiters beizahlen kann. Die hier vorgenom- 

mene Identilicirung stutzt sich, wie ich hinzufiigen muss, in erstcr Linie auf den Verglcich mit den im 

k. k. naturhistorischen Hofmuseum in Wicn beflndlichen Exemplaren der Hydrobia ventrosa Mont., die 

seinerzeit durch Frauenfeld bestimmt und von ihm als typisch bezeichnet wurden. Der einzige Unter- 
schied, welcher zwischen unseren und den recenten Stiicken sich bemerkbar macht, besteht darin, dass die 

Schalcn der erstercn bloss funf Windungcn aufweisen, wahrend bei Hydrobia ventrosa Mont, bckanntlich 

die Gehause in der Regel aus 7 Umgangen zusammengesetzt sind, Diese Abweichung konnte nun zwar 

schon als ein Hinweis darauf gedeutet werden, dass man es hier mit zwei verschiedenen Arten zu thun 
hat; in Anbetracht der sonstigen Ubereinstimmung halte ich jedoch dieses deshalb fiir unwahrscheinlich, 
wcil die sammtlichen mir vorlicgenden Stiicke durchwegs den Kindruck von unausgewachsenen Individucn 

machen, wodurch chen die geringe Anzahl ihrer Windungcn auf ganz naturliche Wcise erklart werden 

kann. Ungeachtet desscn sche ich mich aber genothigt, zu betonen, dass ich die Identificirung daselbst nur 

unter cinem gewissen Vorbchalte durchfuhre, zumal das mir von Khodus zur Vcrfugung stehendc Material 

ziemlich diirftig ist und zum grossten Thcilc aus schlecht erhaltencn Exemplaren besteht. Die hier gegebene 

Abbildung stcllt eincs der noch am besten erhaltencn und grossten Exemplare dar, Eine Beschreibung 

erscheint cndlich an dieser Stellc mit Riicksicht darauf, dass Hydrobia ventrosa Mont, zu den bckanntesten 

Arten der Jctztwelt gehort, wohl ganz uberfliissig. 
Vorkommen. Die in Rede stehenden Exemplare wurden in dem nordlichen Paludinenbecken, und 

zwar in den Sanden von Kalavarda mit Vivipara clalhvala Desh. aufgesammelt. Nach ihrer Zahl zu 

urtheilcn, diirfte Hydrobia ventrosa Mont, an dieser Localitlit sich nicht gar scltcn finden. 

Hydrobia Prophiliensis n. f. 

Taf. IX, Fig. 13-14. 

Hydrobia Prophiliensis ist eine ungemein charakterisUsche, von alien bisher bekannten Formen sehr 

leicht zu unterscheidende Art. Sic erreicht nur cine ganz geringe Crosse, indem die 1 iohc ihres Gehiiuses 

bei den vollstiindig ausgewachsenen Individucn im Maximum 2 mm bctriigt. Die feste, ziemlich dicke, 

wenig durchscheinendcSchale hat cine kegellormige Gcstalt und setzt sich aus fi'mf, nicht besonders rasch, 

aber auch nicht langsam an Brcitc zunehmenden, vom Wirbel angefangen bis zum Schlussc gleichmiissig 

in der Spirale absteigenden Windungcn zusammen, welchc durch cine scharf ausgepriigte, verhaltniss- 

miissig tief cingeschnittene Naht von cinandcr getrennt werden. Der Wirbel des Gehiiuses sieht ungeachtet 

6* 
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dessen, dass die Embryonalwindung deutlich hervorragt, durchaus nicht scharf zugespitzt aus, sondern 

muss vielmehr als stumpf bezeichnet wcrden. Die Umgange umfassen einander wenig; das Gewinde 

erscheint ziemlich hoch, indem der letzte Umgang in der Hinteransicht constant weniger als die Halfte, 

aber stets tnehr als Y8 von der Gesammtlange der Schale einnimmt. Die vier oberen Windungen sind regel- 

massig, dabei jedoch keineswegs besonders stark gewolbt. An dem Schlussumgange macht sich hingegen 

eine allmalige Abflachung der Flanken bemerkbar, welche namentlich in clem letzten Abschnitte desselben, 

kurz vor der Milndung, sehr deutlich hervortritt. Infolge der Seitenabplattung entstehen dann auch auf der 

letzten Windung zwei sehr schwache, erst gegen die Milndung zu an Deutlichkeit etwas zunehmende, sehr 

stumpfe und ganz abgerundete Kanten, von denen eine, und zvvar die starker ausgebildete, sich oben untcr- 

halb der Naht zieht, die zweite, viel weniger ausgepragte, aber untcn die Flanken gegen die flachc Basis 
abgrenzt. 

Zu den bezeichnendsten Charakteren dieser Art gehort ferner die eigenthiimliche Form der Mundung, 

welche sich einem an den Eckcn abgerundeten Dreiecke stark nahert. Der schvvach gebogene Unterrand 

erscheint sehr ausgebreitct und bildet so zu sagen die Basis des Dreieckes. Von demselbcn lindet dann nach 

oben eine betrachtliche Verschmalerung der Mundung statt; hiebei weist aber die Mundung unter der Naht 

niemals eine scharfwinkelige Begrenzung auf, sondern es gehen der Aussenrand und der Spindelrand oben 

immer mittelst eines kurzen Bogens in einander iiber. Der geradc, ziemlich scharfc Aussensaum verlauft 

im mittleren Theile entsprechend der Seitenabplattung der Schlusswindung in ihrem letzten Abschnitte 

nahezu geradlinig und biegt erst verhaltnissmassig tief unten gegen den Unterrand um. Der stumpfe, fast 

gar nicht umgeschlagene Spindelrand ist kraftig gekriimmt und legt sich bloss iiber eine kurze Streckc 

oben an den vorletzten Umgang an, wahrend der grossere unterc Thcil desselben frei steht, so dass an der 

Basis der Schlusswindung immer eine dcutliche, in Bezug auf Grdssc jedoch bei verschiedenen Individucn 

nicht unbetrachtlich wechselnde Nabelritze sichtbar bleibt. Dies sind also die Mtindungsmerkmale, wie sie 

sich bei den typischen, man konnte auch sagen, cxtremen Stiicken der Beobachtung darbieten. Ausserdem 

darf aber nicht unerwiihnt bleiben, dass es auch Exemplare gibt, bei denen der Umriss der Miindung einem 

Dreiecke nicht so auffallend nahe kommt, sondern infolge starkcrer Abrundung der Ecken und kraftigerer 

Kriimmung des Unterrandes mehr der Eiform hinncigt. Auf der schwach glanzenden Schalenoberflache 

nimmt man unter dem Vergrosserungsglase feine, dichtstehende, quer iiber die Windungen mehr oder 

minder geradlinig verlaufende Zuwachsstreifen wahr. Der im Maximum 2 mm betragenden I [She der Schale 

entspricht eine grosste, schief an der Basis des letzten Umgangcs gemessene Breite von ungefiihr 1 -2 bis 

1-3 mm. 

Vorkommen. Die Fundstelle der vorliegenden Form bildet eine Sandlage tier machtigen fluviatilen 

Schottermassen zwischen Prophilia und Istridos im stidlichen Theile von Rhodus. Die Zahl der untcr- 

suchten Exemplare, welche grosstentheils beim Prapariren aus den Schalen der Corynibina Rhodiensis 

Buk. erhalten wurden, belauft sich auf 15. Man kann daher ziemlich sicher behaupten, dass Hydrobia 

Prophiliensis an dieser Localitat haufig vorkommt. 

Vergleiche. Uber die verwandtschaftlichen Verhaltnisse dieser Art konnte ein bestimmtes LJrtheil nicht 

gewonnen werden. Dieselbe lasst sich namlich zufolge der mehr oder weniger dreicckigen Form ihrer 

Mundung und der Seitenabplattung am letzten Umgange nur schwer in Beziehung zu anderen Arten 

bringen. Hinsichtlich der Gestalt der Schale im Allgemeinen zeigt sich ihr noch am meisten iihnlieh 

Hydrobia declinata Frauenf. (vergl. G. v. Frauenfeld, Zoologische Miscellen V, Verhandl. der k. k. zoolog.- 

botan. Gesellsch. in Wien, Bd. 15, 1865, S. 526, Taf, VIII). In dem ovalen Umrisse der Mundung und in dem 

gleiebmassig, dazu noch stark gewolbten letzten Umgange aussert sich jedoch bei der eben genanntcn Ait, 

ganz abgesehen von manchen anderen weniger auffallcnden Abweichungen, ein so clurchgreifender Unter- 

schied unserer Form gegentiber, dass von einer Verwandtschaft in dicsem Falle wohl nicht die Pede sein 

kann. Dasselbe gilt auch bezuglich Hydrobia pupula Brus. (vergl. M. Neumayr und C. M. Paul, Die 

Congerien- und Paludinenschichten Slavoniens und dcren Faunen, S. 77, Taf. 9, Pig. 12), welche Form 

einige, im Ganzen aber nur belanglose Anklangc an Hydrobia Prophiliensis aufweist. Ob nicht etvva endlich 
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Hydrobia minusctila Paul, (vergl. M. Paulucci, Contribuzione alia fauna malacologica italiana, Bull, dclla 

soc. malac. ital., Pisa., vol. VII, 1881, p. 151, tav. V, (ig. 9) daselbst fiir cinen Vergleich in Betracht zu Ziehen 

ware, ist es mir, da ich diesc Form aus eigener Anschauung nicht kenne, unmoglich zu entscheiden. Nach 

der Beschreibung und der citirten Abbildung derselben zu urthcilen, schcinen tibrigens auch hier sehr 

wcsentliche, nahere gegenseitige Beziehungen nahezu ausschliessende LJnterschiedc vorhanden zu sein. 

FLUMINICOLA (GILLIA) Stimps on. 
Indem ich die im Nachstehenden als Fluminicola (Gillia) orientalis beschriebenc, iiberaus interes- 

sante neue Form zu Gillia Stimps., welche zumeist wohl fiir cine besondere Gattung, mitunter aber auch 

nur fiir ein Subgenus von Fluminicola Stimps. angesehen wird, stellc, stiitze ich mich hauptsachlich auf 

die bcziiglich vicler der wesentlichsten, namentlich generischen Merkmale sehr auffallenden Analogien mil 

der in dem miocanen Siisswasserkalke von Steinhcim und in dem Messinien der Schweiz ausserst hauflgen, 

von Sandberger zuerst als eine Gillia bestimmten Form, Gillia utriculosa Sandb. 
Die Losung der wichtigen Frage, in welche Gattung die vorliegende Form einzureihen sci, hot von 

Anfang an grosse Schwierigkeiten, und sic kann, wie ich in vorhinein erklaren muss, auch heute durchaus 

noch nicht als cndgiltig feststehend betrachtct wcrden. Mit h'iicksicht auf die Charaktere, welche im All- 

gemeinen die Gestalt des Gehauses betreffen, und auf das besonders hervorstechendc Merkmal der Dick- 

schaligkeit konnte wohl bcim erstcn Anblicke daran gedacht werden, bei der in Hede stehenden Form 

gewissc Beziehungen zu Lithoglyphus Ziegler zu vermuthen und etwa unter Anwcndung cincr neuen 

generischen Bezeichnung ihr einen Platz in der Nahe dieser Gattung anzuweisen. Fs konnte dies aber auch 

nur geschchen im I linblicke auf die fossile Gruppe des Lithoglyphus panicum Neum. (vergl. M. Neumayr, 

Beitrage zur Kenntniss fossiler Binnenfaunen, Jahrb. d. k. k. geolog. Keichsanstalt, Wicn, 1869, S. 364, 

Taf. XII, Fig. 9), welches wenigstens bei oberflachlicher Betrachtung in den weniger wichtigen Merkmalen 

cinige Ahnlichkeitsbeziehungen aufweist. Die auffallenden, imWesentlichen sehr stark abweichenden Miin- 

dungscharaktere haben jedoch schon von vorncherein ciner solchen Vermuthung entschieden widerspro- 

chen, und ein genau durchgefiihrtcr Vergleich mit dem Originalstiicke des Lithoglyphus panicum Neum., 

sowic mit anderen, sowohl fossilen als auch recenten Vertretcrn dieser Gattung hat beinahe mit voller 

Sicherheit crgeben, dass von wirklichen Beziehungen zu Lithoglyphus hier wohl kaum die Rede sein kann. 

Ich erachte es denn auch durchaus nicht fiir nothwendig, diesbeziiglich noch im Besonderen auf die durch- 

greifenden Unterschiede einzugehen. 
Dem entgegen liess sich schon aus dem blossen Vergleiche mit den Abbildungen der Gillia utriculosa 

Sandb. (Vergl. F. Sandberger, Die Land- und Siisswasser-Gonchylicn der Vorwelt, S. 635, Taf. 28, Fig. 1 

und Mai Hard G. et Locard A., Monographic des mollusques tertiaires tcrrestres et fluviatiles de la Suisse, 

2 partie, p. 203, pi. 10, fig. 8.) ein ziemlich naher Anschluss an diese fossile Form ersehen. Dass aber ein 

solcher Anschluss thatsachlich besteht, hat sich erst dann herausgestcllt, und die Ansicht, dass man in 

unserer Form hochstwahrschcinlich einen weitercn fossilen Repriisentanten der recenten nordamerikani- 

schen Gattung Gillia Stimps. zu erblicken hat, gewann erst dann festere Basis, als ich durch freundliches 

Fntgegenkommen vom lierrn Prof. Or. G. Boettger einige Exemplare von Gillia utriculosa Sandb. aus 

Steinhcim erhalten habe, welche mir die Durchfiihrung eines genaueren Vergleiches ermoglichtcn. In Bezug 

darauf, dass die Steinheimer Art und die vorliegende jedenfalls derselben Gattung angehOren, kann ich 

mich auch auf das bewahrte Urtheil von Prof. Dr. 0. Boettger stiitzen, welcher einige Stiicke der Rho- 

diserForm zu untersuchen die Freundlichkeit hatte und mir gegeniiber in diesem Sinne seine Mcinung 

geaussert hat. 
Urn nun zu zeigen, in wie weit die beiden genanntcn Formen in ihrcn generischen Merkmalen mit 

einander iibereinstimmen, und welche Unterschiede sich auch andcrorseits in dieser Bezichung zwischen 

ihnen bemerkbar machen, will ich im Folgenden einige von den wesentlichsten Merkmalen, welche grossten- 

theils als Gattungscharaktere aufzufassen sind, kurz besprechen, 
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Von der Form dor Schale kann wohl ganzlich abgesehen wcrdcn, vvcil hierin in unserern Falle nur 

Artuntcrschiedc hervortreten, Als die auffallendsten Merkmale der Fluminicola(Gillia) oricnlalis Iassen sich 

anfiihren, die sehr dicke Schale, der in der Regel offene Nabel, die spitz-eiformige Miindung und dann vor 

Allem folgende Eigenthlimlichkeiten. Die Mundung erscheint in ihrem oberen Theile stark verdickt. Diese 

Verdickung beruht auf einer Verdoppelung bis Vervielfachung des Mundrandes und ist am starksten aus- 
gebildet in dem obcrsten Winkel der Mundung, betrifft aber ausserdem den grosseren Theil des Spindel- 

randes und lasst sich auch am Aussenrand ctvva bis zur halben Hohe desselben verfolgen. Sic darf, wie 

man deutlich erkenncn kann, auf ein plotzlich und sehr rasch nach einandcr stattflndendes Absteigcn der 

oberen Theile des Mundsaumes zuruckgefuhrt wcrdcn. 1m Obrigcn ist wcdcr ein Ausguss vorhandcn, noch 

sincl die Rander gclippt. Die Miindung legt sich wohl Liber cine kurze Strecke an der Stcllc der starksten 

Verdickung an den vorhergehenden Umgang an, doch stcht der ganzc, aus der Vervielfachung hcrvor- 

gehende, zusammenhangende letzte Rand derselben losgelost, ganz frei vor. 
Was nun die Dickschaligkeit, den Umriss der Mundung und namentlich die Art der Verdickung der 

Mundrander anbelangt, so begegnen wir so grossen Analogien bei Gillia ulriculosa Sanclb., dass auf 

Grund derselben die Zugehorigkeit beider Formen zu der gleichen Gattung als im hochstcn Grade wahr- 

scheinlich angenommen wcrdcn muss. Es ist zwar richtig, dass auf der anderen Seite auch gewisse Unter- 

schiede zu verzeichnen sind, doch beeintrachtigen dicse, wic ich dafurhalte, keineswegs in cincm besonders 

hohen Maasse cine solche Auffassung. So weist unter Anderem die Schale von Gillia ulriculosa Sandb. 

bios cine Nabelritze auf, wahrend bei unserer Form, wenn auch nicht immcr, doch haufig ein beinahe 

offener Nabel auftritt. Der Umstand, dass bei letzterer die Mundungsrander mehr frei liegen, ist nicht von 

Belang. Viel wichtiger erscheint dagegen der darin bestehende Untcrschicd, dass die Mundung von Gillia 

ulriculosa Sandb. unten mit cincm Ausguss versehen ist und ihre unteren Rander inncn gelippt sind, von 

welchcn Merkmalcn die vorliegende Form keine wahrnchmbarc Andeutung zeigt. Es darf aber dabei nicht 

uberschen werden, dass diese Charaktere bei der Steinheimer Art, wic schon Sandbcrgcr angibt, mit 

Riicksicht auf das Ausmaass ihrer Entwicklung variiren und ihre Ausbildung mitunter, wic ich mich selbst 

iiberzeugen konnte, bis auf ein Minimum beschriinkt bleibt. in Anbetracht aller im Vorangchenden cror- 

terten Umstandc geht also meine Ansicht dahin, dass zwischen bciden Formen nahe Bcziehungcn that' 

sachlich bestehen unci in Folge dessen auch ihre Vcrcinigung unter cincm und dcmselben gencrischen 

Namcn eincr Berechtigung nicht entbehrt. 

Betreffs dessen, ob wir es hier wirklich mit Reprasentanten von Gillia Stimps. zu thun haben, muss 

ich mich wohl fast ausschliesslich an die IJntersuchungcn Sandberger's und Lo card's iibcr Gillia 

ulriculosa anlehncn. Indem ich aber fur die vorliegende Rhodiser Form in erstcr Linic den Gattungsnamen 

Fluminicola Stimps. anwende, folge ich der in P. Fischer's »Manuel de Conchyliologic« vcrtrctcnen 

Anschauung, dass sowohl Gillia Stimps., als auch Somalogyrus Gill unci Cochliopa Stimps. nur Unter- 

abthcilungen von Fluminicola Stimps. bilden, was in unserern Falle urn so mehr bercchtigt erscheint, als 

diese Subgenera bckanntlich bei fossilen Formen ohnehin kaum auseinandergehaltcn werden konnen. 

Vcrglciche mit den recenten nordamerikanischen Typen anzustcllen, war ich nur wenig in der Page. 

Gillia altilis Lea aus dem Delaware river, von der ich mehrcre Stiicke im k. k. naturhistorischen Hof- 

museum untersucht habe, bot wohl sehr wenig Anklangc an unsere Form. Dagegen fanden sich bei cinigen 

Exemplaren der Fluminicola Nultalliana Stimps. aus Oregon cinzclnc Beziehungcn, die nicht unintcrcs- 

sant sind. Abgesehen von dem im Allgemeinen zicmlich ahnlichcn ganzen Habitus des Gehiiuses, wobei 

auch die etvvas starker hervortretende Festschaligkeit in Betracht kommt, licssen sich an dicscn Stiickcn 
namentlich in Bezug auf die Verdickung des obcrsten Theilcs des Mundrandes sehr ahnliche Verhaltnissc 

wahrnehmen. Dadurch gewinnt die Ansicht, dass in Fluminicola (Gillia) oricnlalis ncben Gillia ulriculosa 

Sandb. ein weitcrer fossilcr Vcrtrcter dieser heutzutage auf die neotropischc und nearktische Region 

beschrankten Gruppe vorliegt, gewissermaassen cine grSssereStiitze. Eine dritte fossile, jedenfalls hieher 

gehorende, bisher aber noch unbeschriebene Art soil ausserdem, wic mir Herr Prof. Dr. 0. Boettger mit- 

theilt, in den Paludincnschichten von Arapatak in Sicbenburgcn vorkommen. 
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Als eine interessante und bis zu einem gewissen Grade auch wichtige Thatsache muss schliesslich 

noch erwahnt werden, dass die Art des Aufiretens der vorliegenden Form mit der Lebensweise der recenten 

Typen in vollem Einklange steht. Es zeigt sich namlich, dass eben so, wic die letzteren heute in den fiies- 

senden Gewassern Nordamerikas vorkommen, auch Fluminicola (GilliaJ orientalis in fliessendem Wasser 

gelebt haben muss, indem diesclbc auf Rhodus bisher wenigstens nur in den fluviatilcn Ablagerungen der 

levantinischen Stufe angetroffen wurde. 

Fluminicola (Gillia) orientalis n. f. 
Taf. X, Fig.  1-2. 

Die verh&ltnissmassig schr dicke Schale hat im Allgemeinen eine gedrungen kegelfSrmige Gestalt, 

welche insofern variirt, als das oben mchr oderweniger stumpf endigende Gewinde bald hoherund schlan- 
ker, baldwieder kiirzer, starker zusammengedriickt crscheint. Sie besteht aus fiinf im Ganzen nur schwach 

gewolbten Windungen, die durch dcutlich, sogar ziemlich tie!' eingesenkte Nahte von einander getrennt 

werden. hi Folge dessen, dass oben, unmittelbar an der Naht eine abgerundcte, zuweilcn etwas starker, 

milliliter abcr auch nur schr schwach hcrvortretendc Kante zur Ausbildung gelangt, sehen die Windungen 

bis zu einem gewissen Grade treppenformig abgesetzt aus. Das Verhaltniss der Hone des lctzten Umganges 

zu derhange des Gehiiuses wechselt je nach der allgemeinen Gestalt in bestimmten geringen Grcnzen. Man 

kann aber sagen, dass im Durchschnitt der letzte Umgang ungefahr 8/4 der Gesammthohe erreicht. Kurz 

vor derMundung zeigt derselbe bei einzelnen Excmplaren cine etwas sWirkere Abflachung der Flanke, und 

zwar ihres obcren Theiles; bei der Mehrzahl der vorliegenden Stiicke bleibtjedoch die nach den Individuen 

in Bezug auf das Ausmaass etwas variirendc Wolbung der Windungen wiihrend des ganzen Wachsthums 

constant. Die glanzende Oberfl&che der Schale bedecken iiberaus zarte und dichte, nur unter dem Ver- 

grdsserungsglase wahrnehmbare, schrag nach rtickwarts verlaufende Anwachsstreifcn. 
Die zwischen '/2 und 3/5 der Gesammthohe des Gehiiuses betragende Mundung hat eine spitz-eiformige 

form; sie crscheint unten breit gerundet, oben dagegen in der Kegel ziemlich scharf zugespitzt unci ist 

kaum merklich schief gestellt. Der zusammenhangende Mundrand steht frei vor und zeigt bei der weitaus 

uberwiegenden Mehrzahl der Individuen an keiner Stelle irgend eine Art von Belippung. Nur ganz aus- 

nahmsweisc sieht an einzelnen seltcnen Stiickcn der Ausscnsaum innen etwas gelippt aus, doch tritt auch 

hier dieser Charakter bios in einem so geringen Ausmaasse zum Vorschein, dass er gerade nur noch wahr- 

nehmbar ist, Von einem Ausgusse findet sich iiberhaupt keine Spur vor. Dafur zeichnen sich die oberen 
Theile des Mundrandes durch cine eigenlhiimliche Art der Verdickung aus. Diesc Verdickung betrifft vor 

Allem den oberen Winkcl der Mundung, umfasst dabei den grosseren Theil des Spindelrandes und lasst sich 

ausserdem auch am Ausscnrand ctwa bis zu •/, Oder '/, der Hohe dessclben verfolgen, wo sic dann ganz 

allmalig ausklingt. Sie basirt auf ciner Verdoppelung bis Vervielfachung des Mundrandes und entsteht, 

wic man das schr dcutlich erkennen kann, durch ein plotzlich, wicclcrholt und sehr rasch auf cinandei 

folgendes Abstcigcn des oberen Theiles des Mundsaumes. Am slarkslen verdickt erscheint, wie schon 

gesagt wurde, der oberstc Winkel derMundung. Hier macht sich denn auch das die Entstehung der Ver- 

dickung erklarende Absteigen des Mundrandes am moisten bemcrkbar. Besondcrs gut kann dassclbe 

namentlich an einem der abgcbildelen Exemplare beobachtet werden, bei welchem der obere Mundrand, 

wie man sich aus der Scitenansicht iiberzeugen kann, plotzlich urn eincn ziemlich namhaftcn Bctrag stcil 

abfSllt und nach unten gleichsam kapuzenartig vorragt. Eine Umbicgung des verdickten Spindelrandes 

nach Aussen findct entweder gar nichi oder nur in ganz minimalem Grade statt. Die Mundung legt sich 

fiber eine kurze Strcckc oben, an der Stelle der .stiirksten Verdickung, bevor cine Verdoppelung des Mund- 

randes eintritt, an den vorhergehenden Umgang an, doch stehen die aus der Vervielfachung hcrvorgehen- 

den Theile des Mundrandes frei vor, so dass schliesslich der eigentliche ausserste Mundsaum im Ganzen 

von der Spira vollkommen losgelost crscheint. Das eben geschildertc Verhaltniss derMundung zu der vor- 

hergehenden Windung bringt es mit sich, dass die Schale in der Kegel einen zwar nicht besonders grosscn. 

immerhin aber sehr deutlich ausgebildeten, offenen Nabel aufweist.  Es muss jedoch hinzugefugt werden, 
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dass in Bezug auf dieses Merkmal keine voile Bestandigkeit herrscht. Die beiden abgebildetcn Exemplare 

zeigen schon das hochstc Ausmaass der Entwicklung eines offenen Nabels. Vielc Stiicke sind dagegen mit 

einem kleineren Nabel versehen, und cndlich gibt es auch solche, freilich nur selten vorkommendc Excm- 

plare, bei denen anstatt eines offenen Nabels bios eine etvvas starker vertiefte Nabelritze auftritt. 

Was die Dimensioncn der vorliegenden Art anbelangt, so erreicht dieselbe fast immer die H6he von 

bwim. Dabei betragt die grosste Breite der Schale an der Basis des letzten Umganges ungefahr Amm. 

Vorkommen. Fluminicola (Gillid) orientalis scheint in ihrem Vorkommen, nach unscren bisherigen 

Kenntnissen desselben wcnigstens zu urtheilen, lediglich auf die fluviatilen Ablagerungcn der levantiniscben 

Stufe beschrankt zu sein. Sie kann wohl auch vorlaufig als ein charakteristisches und dabei verhaltniss- 

miissig hiiunges Fossil dieser Sedimente auf Rhodus bezeichnet vverden. Die von mil" aufgesammelten 

Stiicke stammen von zwei Localitaten her, einestheils aus einer Sandlage der levantinischen Schotter zwi- 

schen Prophilia und Istridos und dann aus den Sanden und Schottern zwischen dem Monastir Artamiti und 
Alaerma. 

Vergleiche. Wie schon frtihcr des Langeren auseinandergesetzt wurde, schliesst sich die vorliegende 

Form am nachsten an Gillia utrictilosaSandb. aus dem miocanen Siisswasserkalke vonStcinheim und dcm 

Messinien der Schvveiz an, wclchc Art fur einen Vergleich hier ganz allein in Betracht kommt. Ein Theil 

der zwischen beiden bestchenden Untcrschiede wurde neben den Anknilpfungspunkten schon gelegentlich 

der Besprechung der Gattungscharaktere hervorgehoben. Der Ubersichtlichkeit halber glaube ich es aber 

nicht unterlassen zu sollen, dieselbcn im Zusammenhange mit den iibrigen bisjetzt nicht erwahnten Unter- 

schieden hier noch zu wiederholen. 

Die wesentlichsten und am moisten auffallenden Unterschiedc machcn sich in den Charakteren der 

Miindung und in dem Verhaltnisse der Miindung zu der Spira bemerkbar. Bei Gillia utriculosa Sandb. 

(vergl. F. Sandbcrger, Die Land- und Siisswasserconchylien der Vorwelt, S. 635, Taf. 28, Fig. 1 und 
Maillard G. et Locard A., Monographic des mollusques tcrtiaires tcrrestres et fluviatiles de la Suisse, 

2. partic, p. 203, pi. 10, fig. 8.) erscheint zunachst der Spindelrand ilber cine lange Strecke an den vorher- 

gehenden Umgang angewachsen und ziemlich brcit umgeschlagen. Es hat dies zur Folge, dass die Schale 

wohl mit einem deutlichcn, aber nur engen Nabelritze versehen 1st. Dcm cntgegen tritt bei unserer Form 

in der Regel ein offener Nabel auf, und sclbst in den sehr seltenen Fallen, wo man bios einem Nabelritze 

begegnet, ist dieser durchwegs bcdeulend starker entwickelt. Der verdicktc Spindelrand hangt mit der vor- 

hergehenden Windung bios iiber eine kurze Strecke zusammen und ist zumeist gar nicht Oder ganz aus- 

nahmsweise nur ausserst wenig nach Aussen umgebogen. In dem an der Miindung der Gillia utriculosa 

Sandb. mehr oder weniger deutlich ausgebildeten Ausgusse liegt ferncr ein Charakter vor, der unserer Art 

vollstiindig abgeht. Ebenso findet sich hier von dem fur die Steinheimer Form bis zu einem gewissen Grade 

bezeichnenden Merkmale, class die unteren Rjinder der Miindung innen gelippt sind, in der K'egel gar keine, 

odcr hochst selten nur cine kaum wahrnehmbare Spur. 

Weniger wichtige, dabei aber nicht minder leicht erkennbare Untcrschiede bestehen weiters darin, dass 

bei Fluminicola (Gillia) orientalis die Verdickung, odcr besser gesagt, die Vervielfachung des obercn Thei- 

lcs der Mundriinder meistens in viol kraftigerer Weise ausgebildet erscheint und im Zusammenhange damit 

der eigentliche, ausserste Mundsaum von der Spira im Ganzen sehr deutlich losgetrennt sich zeigt, welch' 

letzterer Charakter bei Gillia utriculosa Sandb., wcnigstens in so stark ausgepragter Entwicklung, nicht 

beobachtet werden kann. Die Gestalt des Gehiiuses der erstgenannten Art nahert sich uberdies viel mehr 

der Kegelform und stellt sich an der Basis stets breiter dar, wahrend die Schale tier Gillia utriculosa 

Sandb. im Allgcmeinen nicht selten als eiformig bezeichnet werden muss. Endlich ist noch zu erwahnen, 

dass Fluminicola (Gillia) orientalis durchgehends eine bedeutenclere (Irosse erreicht. 

PYRGULA De Christoforis et Jan. 

In diese Gattung stelle ich cine kleine neue, bcziiglich ihrer Ai'tmerkmalc sehr charaktenstische Form 

aus den Paludinensanden von Kalavarda, tlie mir in drei Exemplaren vorliegt,   und die ich im Folgenden 
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unter dem Namen Pyrgula Rhodiensis beschreibe. Wie leicht es einerseits ankommt, bei derselben die Art- 

bestimmung vorzunehmen, so schwierig ist es andererseits, sicher zu entscheiden, in welche Gattung man 

sic einreihen soil, zumal ein Anschluss an bekannte Form en sich nicht erkennen lasst. Meinem Dafiirhalten 

nach konnen in der Frage ihrer generischen Bestimmung vorderhand zwei Gattungen in Betracht kommen, 

vor Allem Pyrgula De Christoforis ct Jan und dann eventuell Saccoia Brusina. Durch die genaue 

Prtlfung der bczeichnenden Charaktere dieser Gattungen und durch den Vergleich mit einzelncn Vertretern 
derselben bin ich nun zu der Ansicht gelangt, dass es viel mehr berechtigt erscheint, die vorliegende Art 

den Pyrgulen anzuschliessen, als der verhaltnissmassig dickschaligcn, in der Regel weit genabelten und 

durch ein kurzes, conisches, aufgetriebenes, aus zahlrcichcn Windungcn bestehendes Gehause sich aus- 

zeichnenden Gattung Saccoia Brusina. Ich hebe jedoch dabei nochmals ausdriicklich hervor, dass die 

Stellung, welche ich dieser Form hier einraume, durchaus noch nicht als ganz gesichert anzuschen ist, 

und vervveise dicsbcztiglich auf die untcn in tier Beschreibung vorgebrachten Bemerkungen. 

Pyrgula Rhodiensis n. f. 
Taf. X, Fig. 3. 

Pyrgula Rhodiensis erreicht im ausgewachsenen Zustande, nach dem abgebildeten Exemplare zu 

urtheilen, welches ich alien Grund habc fur ausgewachsen zu haltcn, nur cine geringe Grossc. Die Hohe 

dieses StUckes dtlrfte bei vollstandiger Erhaltung 5 mm nicht uberschritten haben. Die diinne, zerbrechliche 
Schale hat cine conisch-thurmlormige Gestalt und besteht aus 6 langsam an Breite zunehmenden, durch 

tiel' eingeschnittene Nahte von einander getrennten Windungcn. Das obere Ende lauft nicht, wie dies bei 

Pyrgulen fast Kegel ist, in cine scharfe Spitze aus, sondern erscheint bis zu einem gewissen Grade abge- 
St'Utzt Die zwei obcrsten Windungcn sind glatt, gerundet, gleichmassig gcwolbt; die folgcnden nehmen 

hingegen dadurch, dass sich sowohl oben als auch untcn an der Flanke, keineswegs aber an der Naht, je 

ein stumpier Kiel einslellt, der sich mit fortschreitendem Wachsthum allmahlig schiirfcr auspragt, eine stetig 

cckiger werdende Form an. 1m Zusammenhange damit erscheint dann auch die Naht immer tiefer einge- 

schnitten. Von den beiden Kielen, welche, wie gesagt, stumpf sind und im Ganzcn durchaus nicht sehr 

scharf hervortreten, ist der obere im Verhaltniss bedeutend kraftiger und bildet auf den zwei untcrstcn 

Windungcn cine stark ausgepragte Kante, gegen welche der oberste Thcil der Umgange von der Naht an 

wcit treppenartig vorspringt. Der bei weitem schwachere untere Kiel gleicht auf der dritten Windung, wie 
auch gegen das Ende des letztcn Umganges, wo er sich sehr stark abschwacht, mehr ciner deutlich aus- 

gesprochenen Kante und ist nur auf dem vorletzten Umgange so wie auf der ersten Halfte der Schluss- 

windung in dem Ausmaasse entwickelt, dass man von einem wirklichen, wenn auch nicht besonders 

kraftigen Kiele sprechen kann. Von dieser unteren kielartigen Kante, welche stets ziemlich hoch oberhalb 

der Naht vcrlauft, fallt der untere Thcil der Flanken schrag nach Innen zu gegen die stark eingesenkte 

Naht ah. Die steil abfallende Flankenmitte bildet zwischen den zwei Kielen ein vertieftes Band, auf dem 
bei einem der mir vorliegenden Stiicke unter dem Vergrosserungsglase noch 1 — 2 iiusserst feine Spiral- 

linien zu bemerken sind. Dieglanzende Oberflache der durchscheinenden Schale ist, ausgenommen die zwei 

obcrsten Windungcn, welche, wie schon gesagt wurde, glatt erscheinen, mit sehr zarten, dichtgedrangten, 

von der Naht an geradlinig nach untcn sich ziehenden Anwachslinien bedeckt. Gegen das Ende der Schluss- 

windung zeigen diesc Anwachsslrcifen die Tendenz, sich zu ungleichmassig gegen einander vertheilten 

faltenartigen, iibcraus schwachen Anwachsstrangen zu gruppiren. Von einer eigentlichcn Faltenbildung 
kann jedoch dabei in Anbetracht der Undeutlichkeit dieser Erscheinung nicht die Rede sein. Die Spiral- 

sculptur wircl von den Anwachsstreifen nicht im Geriilgsten alterirt; auf der ganzcn Schale, selbst auf dem 

kraftigeren oberen Kiel findet man nicht einmal eine Andeutung irgend wclcher knotchenahnlicher Erho- 

hungen. Schliesslich ist noch zu bemerken, dass die Basis des letztcn Umganges ausser den feinen An- 

wachslinien nicht'eine Spur von spiralen K'cifcn oder Linien aufweist. 

Eine genaue Charakteristik der Milndung lasst sich leider nicht geben, weil an den mir vorliegenden 

Stricken die Mtindung entweder gar nicht Oder nur unvollstandig erhaltcn  ist.  An dem  abgebildeten,  noch 
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am vollstandigstcn erhaltenen Exemplare erscheint dcr aussere Mundsaum abgebrochen und ist nur der 

innere Mundrand zum grdssten Theile noch vorhanden. Dieser beschreibt nun einen flachen Bogen und 

legt sich, indem er sich etwas nach Aussen umbiegt, dicht an den vorhergehenden Umgang an, so dass an 

dcr Basis nur cine ausserst schwachc Spur einer Nabelritze wahrgenommen werden kann. Ausscrdcm darf 

nicht unerwahnt bleiben, dass bei dem in Rede stehenden Exemplare auf dcr Spindel sich cine faltenartige 

ErhShung bemerkbar macht, die man ganz gut als cine wirkliche Spindclfalte deuten konnte. Wcgcn Man- 

gels an geniigendem Material bin ich jedoch nicht in der Lage diesbeziiglich zu entscheiden, ob man cs 

hier mit einem bestandigen Charakter oder bios mit einer zufalligen individuellcn Eigenthumlichkeit zu thun 

hat. Sollte cs sich spater einmal herausstellen, dass unsere Form thatsachlich cine Spindclfalte besitzt, 

dann mtisste wohl auch die gencrischc Bestimmung derselben cine Umandcrung erfahren. Die Grosse und 

die Form der Miindung sind nicht genau zu ermittcln. Nach dem abgebildeten Stiicke zu urthcilen scheint 

wohl die Miindung verhiiltnissmassig gross zu scin; sic diirftc mchr als '/., der Gehauselange bctragen und 
dabei einen ovalen Umriss haben. 

Dass man vollends berechtigt ist, das Exemplar, welches hier der Bcschrcibung zu Grunclc gelegt 

wurde, und das auch abgebildet erscheint, fur ausgewachsen zu haltcn, geht meiner Ansicht nach nicht 

nur aus dem Aussehen der erhaltenen Theile der Mundoffnung hcrvor, sondern auch aus gewissen, sonst 

haufig den erwachscnen Zustand der Individuen kennzcichnenden und kurz vor dcr Miindung sich einstel- 

lenden Veranderungen in der Schalenskulptur, welchc hier in dcr merklichen Abschwachung dcr Spiral- 

kiele und der Tendenz dcr Anwachsstreifen sich stellenweise zu faltcnartigen Stranger) zu entwickcln zum 

Vorschein kommen. 

Vorkommen. Pyrgula Rhodiensis wurde in dem nordlichen Paludinenbecken, und zwar in einer 

Sandlagc mit Vivipara clathrata Desh. bei Kalavarda aufgefunden. Ausscr dem abgebildeten Exemplare 

besitze ich nur noch zvvei Bruchstiicke, die bios aus den vicr obcren Windungen bestchen, und dercn 

Zugehorigkeit zu dicscr Art trotz ihres mangelhaftcn Erhaltungszustandes sich mit voller Sicherhcit fest- 

stellen lasst. 
Vergleiche. Wie schon oben gesagt wurde, kenne ich weder unter den fossilen noch auch untcr den 

recenten Typen irgend cine Form, von der man behaupten konnte, dass sie sich an unsere Art niiher 

anschliesst. Mit Riicksicht auf die Merkmale, welche ganz im Allgemeinen die (lestalt der Schale betreffen, 

begegnet man, wie ich giaube, noch den mcistcn Anklangen bei der heute in Griechcnland lebenden Pyr- 

gula (Diana) Thiesseana Godct (vergl. S. Clessin, Aus meiner Novitaten-Mappe, Malakozoolog. Blatter, 

Cassel, 1878, Bd. 25, S. 127, Taf. 5, Fig. 8 und E. A. Rossmassler und W. Kobelt, Iconographie der 
Land- und Siisswasscrmolluskcn, Bd. VII, 1880, Taf. 180, Fig. 1010.). Die Schalenverzierung und die Form 

der einzelnen Umgange ist jedoch bei dieser Art so verschieden, dass an irgendwelche Beziehungen der- 

selben zu Pyrgula Rhodiensis wohl kaum geclacht werden kann. Was nun die Vertreter der Gattung Sac- 

coia Brus. anbelangt, so zcichnen sich diesclben nach der durch Brusina gegebenen Charakteristik die- 

ses Genus (vergl. S. Brusina, Saccoia, nuovo genere di gasteropodi terziari italo-franccsi, S. 49—51 der 

Zcitschr.) durch eine Anzahl schr bezeichnender Merkmale aus, die fur unsere Form gar nicht zutreffen. 

In Folge desscn ergibt sich denn auch fur die evcntuclle Vermuthung, dass Pyrgula Rhodiensis diesem 

Genus angehoren konnte, nur eine verhaltnissmassig geringe Wahrscheinlichkeit. Endlich wiederhole ich 

noch, dass die Stellung dcr vorlicgendcn Form in clem Fallc, als es sich zeigen sollte, dass die an dem 

einzigen halbwegs gut erhaltenen Stiicke beobachtete Andeutung einer Spindclfalte einen constanten Cha- 

rakter bidet, eine noch weit mehr isolirte scin wiirde, als sic schon jetzt erscheint. 

UNIO Philippson. 

Die levantinischen Ablagcrungen der Insel Rhodus sind im Vergleiche mit andcren Gebieten arm an 

Unionen; dieses Ergebniss liefert wenigstens ihrc bishcrigc palaontologische Durchforschung. Vor Allem 

vermissen wir in denselben die sonst in den Paludinenschichtcn so zahlreich vcrtrctencn nordamerikani- 

schen und ostasiatischen Typen. Die ganze Ausbeute an Unionen  beschninkt sich   hier auf zwei Arten, 
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welche dem in Europa und in den Mittclmeerlandern verbreiteten Typus angehoren. In den Paludinen- 

schichten des nordlichen Beckens lindet sich bios Unio pseudatavus, eine neue, in ungemein grosser 

Individuenzahl auftretende Form, die sich sehr eng an Unio atavus Partsch anschliesst. Eine zweite, dem- 

selben Formenkreise angehorende Art liegt mir dann in einem unvollstandig erhaltenen, speciflsch nicht 

genau bestimmbaren Exemplare aus dem sudlichen Paludinenbecken vor. Im Obrigen wurden weder in 

den charenftlhrenden Schichten mit Corymbina Monachorum Buk., welche unweit des Monastirs Skhiadi 

aufgeschlossen sind, noch auch in den fluviatilenSchotter- undSandbildungen Spuren vonUnio angetroffen. 
Was Unio littoralis Lam. und Unio Prusi Bourg. anbclangt, die zwei Arten, welche nach den An- 

gaben alterer Autoren auf Rhodus in fossilem Zustande vorkommen (vergl. P. Fischer, Paleontologie des 

terrains tcrtiaires de I'ile de Rhodes, p. 47 ct 48), so muss hervorgehoben werden, dass dieselben in den 

levantinischen Ablagerungcn von mir nicht aufgel'undcn werden konnten. Sie diirften meiner Ansicht nach 

ausjiingeren Schichten, und /.war, wie es wohl alien Anschein hat, aus oberpliociinen Absatzen stammen. 

Die Grunde, welche fur diese Annahme sprechen, habe ieh bereits an einer anderen Stelle (vergl. meine 

Arbeit »Einige Bemerkungen fiber die pliocancn Ablagerungen der Insel Rhodus*, Verhandl. der k. k. geolog. 

Reichsanstalt in Wien, 1892, S. 196—200) angegeben, und ich muss mich in Folge dessen hicr bios auf 

den Hinwcis auf die beziiglichen Ausfiihrungen beschranken. 

Unio pseudatavus n. f. 
Taf. X, Fig. 4-8 uad Taf, XI, Fig. 1—7. 

Bevor ich mit der Beschreibung dieser Form beginne, erscheint es angezeigt, zunachst darauf auf- 

rherksam zu machen, dass Unio pseudatavus eine stark variirende Artist. Die Variabilitat aussert sich in 

vielen Charakteren dersclben, nati.rlich stets nur in gewissen Grenzen, geht abcr dabci in ihrer Mannig- 

faltigkeit so weit, dass man unter den zahlreichen mir vorliegenden Exemplaren kaum zwei linden durl'tc, 

die mit einander vollkommen Qbereinstimmen wUrden. Wollte man daher hicr nach der ausserst minutiosen 

Unterscheidungsmethode, wie sie in neuerer Zeit bei der Abtrennung von Arten und Varietaten vielfach 

angewendet wird, vorgehen, so miisste last jedes Individuum meiner Collection, wenn auch nicht fur eine 

besondere Art, so doch fur cine Varietat erklart werden. Es ist in Anbetracht dessen wohl einleuchtend, 

dass es sich in dem vorliegenden Falle der Hauptsache nach  nur urn individuelle Abanderungen handeln 
i i r     i   • -1        H       • c u- 1   -j.  J ^ TT„(-^,.<,^h<>;Hnn<)' out beertindeter Varietaten selbstverstandlich kann, welche bei ihrer Mannigfaltigkeit der Untciscneiaung gui uegiuuuGi=i 
grosse Schwierigkeiten entgegenstellen.  Ein Anlass zur Aufstellung von Varietaten bietet sich hier, wie ich 
glaube, nur in zwei Fallen dar; cine weiter gehende Zersplitterung halte ich jedoch fiir ganzlich unstatthaft. 

Dass man in Unio pseudatavus thatsachlich eine neue Art vor sich hat, geht aus gewissen mehr con- 

stanten Charakteren desselben hervor, in denen sich alien anderen, ihm verwandten Formen gegenuber 
j    ii- i        iii J  J      i       •*- -,A„ i T.-,t^.-cpiiipHp ''inssern   Die bis zu einem gewissen Grade unbe- dculhch wahrnehmbare und durchgreilende Unterscmeac aussei n.  ui^ b 

<-••   J-        \*   i       i    *   *      1 • i   •     «u, ;,-, Ann HintproTiind   Eine eingehende Erorterung der verwandt- standigen Merkmale trcten luebei meni  u\ den mniergiuuu.  J^NJ^       b » 
i   w 1      ^r   i "^ • • J ..u i      <•• m-,tnr in Hpn VerHeichen erfolsen; ietzt will ich nur noch bemer- schaftlichen Verhaltnisse wird ubngens spatci in cten veigieieiiLn uiuib^   , ., 

ken, dass die bchufs Veranschaulichung der individuellen Variabilitat des Unio pseudatavus hier ohnehin 

in mSglichst grosser Anzahl abgebildeten Exemplare keineswegs alle, sondern nur die wesenthchsten 

individuellen Abweichungcn vor Augen fiihren. 

Form. typ. 

Taf. X, Fig. 4-8 und Taf. XI, Fig. 1-3. 

Die verhaltnissmassig dicke Schale ist verlangert quer-eiformig, sehr unglcichseitig, ziemlich stark 

gewolbt, hinten schief abgestutzt, verschmalert, gewissermasscn in eincn brciten stumpien Schnabel aus- 

gezogen, vornc dagegen stcil abgerundet. Der ziemlich hohe, eincn llachen Bogen beschreibende Vorder- 

rand tritt seitwarts, vor den Wirbeln, nicht weit vor, weniger als bei alien anderen, dem Unio pseudatavus 

nahc stehenden Arten, und bildet mit dem Schlossrand eincn stumpfen, dabei stets sehr scharf ausge- 

pragten Winkel. Urn etwaigen Missdeutungen vorzubeugen, muss hicr besonders bemcrkt werden, dass bei 
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der uberwiegenden Mehrzahl der abgebildeten Exemplare der Vorderrand entweder abgebrochen oder stark 
corrodirt crscheint und die eben geschilderten Charaktere deshalb nur in wenigen Abbildungen ganz zum 

Ausdrucke kommen. Das Verhaltniss zwischen der Lange des Gehiiuses und der Hohe bleibt nicht 

constant, sondern schwankt innerhalb gewisser Grenzen. Zwischen den mehr hochschaligcn und den 

andererseits mehr in die Lange gestreckten Individuen finden sich alle Ubergange. Besscr als aus inZahlen 

ausgedriicktcn Maassen, welche ohnehin nicht genau angegeben werden konnen, weil bei nahczu alien 

Exemplaren der Hinterrand unvollstandig erhalten ist, lasst sich dies aus den Abbildungen ersehen. Die 

Wirbel sind constant sehr weit nach vorne geriickt, im Ganzcn kraftig entvvickelt, und wcnn sich audi in 

Bezug auf das Ausmaass ihrer Entwicklung nicht alle Individuen ganz gleich verhalten, so kann cs doch 

als Regel gelten, dass sie ziemlich stark hervortreten. Dieselben erscheincn durchvvegs kraftig eingerollt 

und dabei hie und da einigermassen gedreht, so dass sich ihre Spitze mitunter direct nach vorne wcndet. 

In der sehr starken, zuweilen mit eincr schwachen Drehung verbundenen Einrollung und in der dem Vor- 

derrand sehr genaherten Lage der Wirbel treten uns zwei Merkmale entgegen, welche zu den bezcich- 

nendsten der vorliegenden Art gehoren. Die stets deutlich umgrenztc Area ist massig gross; ihr Ausschen 

unterliegt nur in so fern gewissen Schwankungen, als sie sich bei manchen Individuen mehr brcit, bei 

anderen wieder schmaler zeigt. Auf der Aussenseite der Klappen verlauft vom Wirbel zum Hinterrand ein 

stumpfer, bei der typischen Form immer deutlich ausgesprochener Riicken, der am scharfsten in der Obcr- 

region, mitunter einer Riickenkante gleichend, hervortritt, gegen den Hinterrand sich aber allmalig ab- 

schwacht, ohne sich jedoch dabei ganz zu verwischen. Die Obcrflache der Schale crscheint zumichst mit 

feinen Anwachsstreifen bedeckt. Ausser diesen treten dann, die eigentliche Schalensculptur ausmachend, 

ungleich starke, bald breitere, bald schmalere, in der Regel etwas unregelmassig vertheilte, aber dicht- 

gedrangte, flache Zuwachsfalten auf. Die Starke und das Aussehcn derselben wechseln auch je nach den 

Individuen nicht unbetrachtlich. Nur als sehr seltene Ausnahme kommt es vor, dass diese Zuwachsfalten 

auf dem vom Wirbel gegen den Hinterthei! verlaufcndcn Riicken ganz schwach wulstartig anschwellen. 

Die Wirbelspitzen zeigen in Bezug auf Skulptur dasselbe Aussehen, wie der iibrige Theil der Schalenobcr- 

flache. Spuren von Runzeln auf denselben konnen bei der typischen Form an kcinem der mir vorliegenden 

Stiicke wahrgenommen werden; bios an einem Exemplare der hier als var. dorica beschriebenen Abande- 

rung findet man schwache Andeutungen von Runzeln auf den Wirbelspitzen. Die Wolbung der Schale 

bleibt sich mehr oder minder gleich; die Unterschiede, welche sich in dieser Hinsicht zwischen einzelnen 

Individuen der Beobachtung darbietcn, sind unbedeutend. Bcziiglich der ausseren Gestalt ist endlich noch 

zu erwahnen, dass derBauchrand einen flachen Bogen beschreibt, mitunter wohl auch sich in seinem Ver- 

laufe einer geraden Linie einigermaassen nahcrt und nur selten und ausscrst schwach in der Mitte einge- 

driickt erscheint. 

In der Ausbildung des Schlosses, welches durchwegs kraftig ist und im Grossen und Ganzcn densel- 

ben Charakter hat, wie bei Unio atavus Partsch, begegnen wir der grossten Mannigfaltigkeit, doch immer 

nur in jenen gewissen Grenzen, in denen der allgemeine Charakter desselben unvcriinclert bleibt. Der 

hintere Schlossrand ist iiberaus schwach bogcnl'ormig gekriimmt; in einzelnen Fallen kann man sogar 

sagen, dass er gerade ist. Der den Cardinalzahnen entsprcchende vorderc Schlossrand fallt von der hinteren 

Spitze der Area nach vorne bald etwas mehr, bald wenigcr schief ab und bildet stets mit dem hinteren 

Schlossrand einen abgerundeten Winkel, der sich, wie man das in den Abbildungen sehr deutlich sicht, 

bei verschiedenen Individuen im Zusammenhange mit der ungleichen Entwicklung der Hauptzlihnc ver- 

schieden ausgebildet zeigt. Das Schloss bestcht in der rechten Klappe zunachst aus einem kraftigen, stark 

hervorstehenden, fast dreieckigen Hauptzahne und dann aus einem langgestreckten, schneidenden, ganz 

geraden oder nur kaum merklich gebogenen Lateralzahne. Die Grosse und die Gestalt des Cardinalzahnes 

unterliegen nach den Individuen mannigfachem Wechscl. Was die P'orm anbclangt, so erscheint der Haupt- 

zahn bald dreieckig, bald wieder mehr in die Lange zusammengepresst und ist auf der Oberseite in der 

Regel massig gekerbt; es kommt aber auch der Fall vor, dass er ganz von tief eingeschnittenen Furchen 

durchsetzt wird. An einem von den abgebildeten Exemplaren erscheint derselbe durch cine tiefe dreieckige 
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Grube sogar in zwei Theile gespalten, gleichsam in zwei kleinere Zahne aufgelost. Dass es sich in dem 

letzterwahnten Falle mar urn eine individuelle Eigenthiimlichkeit handelt, geht aus der sonst vollkommenen 
Qbereinstimmung des betreffenden Stiickes mit anderen Exemplaren zweifellos hervor. Die Grube, welche 

den Hauptzahn von dem Schlossrand scheidct, ist in dcr Regel tie!" unci ziemlich brcit und bildet auch 

hinter dem Zahne, wohin sic sich fortsetzt, zumeist eine sehr deutlich ausgepragte Einsenkung. In der 

linken Klappe stehcn unter dem Wirbcl zwei entweder deutlich von einander gesonderte oder, was weitaus 

haufiger vorkommt, zu einem langen, schmalen Hauptzahne versclimolzene Cardinalzahne, welche bei der 

letztgenannten Art von Entwicklung am Oberrand mit einander zusammenhangen und oben sowic an den 
Seitcn die zur Aufnahme des Hauptzahnes der rechten Klappe clienendc Grube umgrenzen. Entsprechend 

der verschicdenen Ausbildung des Cardinalzahncs in der rechten Klappe herrscht auch hier sovvohl in Bezug 

aufGrosse als auch die Form und Kerbung ein mannigfacher Wechsel. Eines von den abgebildeten Stricken 

zeichnct sich beispielsweise durch cine auffallend kraftige Entwicklung der Hauptzahne aus, welche mit 

dem Oberrande zu einem Zahne verschmelzend machtig emporragen, und von denen der hintere eine 

besonders kraftige Kerbung aufweist. Die beiden leistenformigen Lateralzahne, von welchen der untcre fast 

immcr hoher aufragt als der obere, sind langgestreckt, schneidend, gerade oder sehr schwach ausgebogen 

und schliessen zwischen sich eine lange, tiefe, rinnenartige, fur den Seitenzahn der rechten Klappe 
bestimmte Grube ein. Der vordere Schliessmuskeleindruck ist ziemlich gross und stets sehr tief eingesenkt. 

Oberhalb desselben beiindet sich ein bald grosser bald kleincr erscheinender und auch in der Form verander- 

licher, aber immcr ticf eingedrilckter Hilfsmuskeleindruck. Fin zweiter Hilfsmuskeleindruck licgt dann am 

untcrcn hintercn Ende des vordcren Adductors; derselbe hat in der Kegel eine balbmondformige Gestalt 
und ist rauh und bciWeitem nicht so scharf ausgepriigt, wie dcr obere. Der hintere Schliessmuskeleindruck, 

obwohl nicht bei alien Stricken gleich stark eingedriickt, erschcint im Verglciche mit dem vorderen stets 

sehr scicht. Die Ligamcntgrube ist lang, nur urn einen verhaltnissmassig geringen Betrag kurzer .als die 

Lateralzahne. lis eriibrigt endlich, zu erwahnen, dass bei vielen Individuen sich auf der Innenseite der Klap- 

pen ein flacher wulstartiger Rilcken bemerkbar macht, dcr in der Wirbelgegend beginnt und in derRichtung 

gcgen die Mitte des Bauchrandes fortliiuft, sich aber schon in der halben Hohe dcr Schale ganzlich ver- 

wischt. 
Vorkommen. Unto pseudaiavus kommt im nordlichcn Paludinenbecken ungemein hauflg vor. In auf- 

fallend grosser Menge schliessen densclben namentlich einzelne Sandlagen im Langonia-Thale ein. Ferner 

(indetersich zusammen mit Vivipara clathrata Desh, in den Sanden vonKalavarda nicht selten und wurde 

auch- vveiter im nordostlichen Theile des Beckens, in den Sanden der Umgcbung von Tholo, angetroffen. 

Var. dorica n. var. 

Taf. XT, Fig. 4-5. 

Mit diesem Namen bezcichne ich eine Abanderung des Unto pseudaiavus, welche von der typischen 

Form zunachst dadurch abweicht, dass bei ihr der vomWirbel gegen den Hinterrand auf dcr Oberscite der 

Klappen sich ziehende Riicken nur sehr.schwach ausgepriigt erscheint. Kin weiterer Unterschied besteht 

darin, dass dcr hintere Schlossrand nicmals gerade, sondern, wenn auch im Allgemcinen schwach, doch 

schon viel deutlicher bogenformig gekrummt ist, als dies bei der typischen Form beobachtet werden kann. 

Endlich weist var. dorica auf den Wirbelspitzen schwache, trotzdem aber sehr gut wahrnehmbare Andeu- 

tungen von Runzeln auf, nebst einzelnen sehr zarten und ausserst unregelmassigen fadenartigen Linien, 

welche von   der runzeligen Wirbelspitzc liings des Schlossrandes in   der Richtung gegen  den Hinterrand 

herablaufen. 
Vorkommen: In den Sanden von Kalavarda zusammen mit der typischen Form. 

Var. Calavardensis n. var. 

Taf.  XI,  Fig.  0-7. 

Dicsc Varietal zeichnct sich dem Typus gegentiber vor Allcm durch die im Verhaltnisse zur Hohe con- 

stant  bedeutend  langere Schale  aus.   Im Zusammenhange  mit dcr gcstrecktcrcn Gestalt  des  Gehiiuscs 
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erscheint auch der hintere Schlossrand merklich langer und der ausserste Hintertheil der Schale in der 

Regel starker schnabelformig ausgezogen. Dieses sind die wesentlichstcn Unterschiede, auf vvelche bin 

in Anbetracht ihres constanten Auftretcns die Abtrennung vorgenommen wurde. Ausserdem kann dann 

noch angefiihrt wcrden, dass bei der in Rede stehenden Abandoning der Vorderrand zuweilen etwas weiter 

vorspringt, als bei der typischen Form, unci dass sich hie und da auch cine starkere Abscbwachung der 

Rilckenkante beobachten lasst. Im Obrigen bietet aber die Schale keine besondcrs auffallenden Unter- 

schiede dar. 

Vorkommen. Var. Calavardensis (indet sich in den Sanden von Kalavarda ziemlich haufig. Nach 

dem mir vorliegenden Material zu urtheilen, scheint sic hier sogar haufiger aufzutreten als die typische 

Form. 

Vergleiche. Die Zahl der bis jetzt bekannten fossilen Formcn, welche mit Unio pseudatavus in eine 

Gruppe eingereiht wcrden miisscn und sich in verschiedenem (lra.de an ihn anschliessen, ist nicht gering. 

Wir wollen dicse Arten hier nun der Reihe nach, so weit dies eben angezeigt erscheint, in Betracht Ziehen, 

um vvenigstens die wesentlichstcn Unterschiede zu lixiren, vvelche Unio pseudatavus ihnen gegeniiber zeigt. 

Hiebei muss aber vorausgeschickt werden, dass die nachstehenden Angaben Liber die Unterschiede durch- 

aus nicht immer einen Anspruch auf Vollstiindigkcit und voile Genauigkcit erheben konnen, weil mir von 

der Mehrzahl der hier erwahnten Formen keine Exemplare zur Verfiigung stehen und die Vergleiche des- 

halb auch in den mcisten Fallen nur nach den mitunter dazu nicht ganz ausreichenden Abbildungen und 
Beschreibungen durchgeftihrt sind. 

Unio pseudatavus schliesst sich meincr Ansicht nach am nachstcn an Unio atavus Partsch aus den 

oberstcn Lagen der Congerienschichtcn des Wiener Tertiarbeckens an. Der folgcnde Vergleich stiitzt sich 

auf die in VVien befindlichen Stilcke, darunter Originalc der letztgenanntcn Form, und crgibt zwischen 

diesen beiden Arten thatsachlich eine auffallende Ahnlichkeit, ungeachtet welcher aber auch cinige sehr 

constante Unterschiede hervortretcn, die eine scharfe Trennung auch dann zuliessen, wenn es sich nicht 

am geologisch altersverschiedene und auf weit von einander entfernte Gebiete beschrankte Formen handeln 
wiirde. Unio atavus Partsch (vergl. M. Homes, Die fossilen Mollusken des Tertiarbeckens von Wien, 

Band II, S. 286, Taf. 37, Fig. 2) wcicht von unserer Art zuniichst dadurch sehr vvcscntlich ab, dass bei ihm 

der Vordertheil der Schale durchwegs um einen deutlich merkbaren Betrag langer ist, das heisst, die 

Wirbel wenigcr weit nach vorne geriickt sind. Der Vorderrand erscheint ferner stets brcit bogenformig 

abgerundet, wahrend er hier steil abfallt und nur einen sehr flachen Bogen beschreibt. Dcrselbe springt in 

Folge dessen beiUnio atavus Partsch weiter vor und bildet mit dem Schlossrand einen minder scharfaus- 

gepragten Winkel. Ausserdem liegen der vorderc und hintere Schlossrand mchr in einer gcraden Linie; 

es aussert sich wenigstens in der Verlaufsrichtung derselben kein so ausgesprochener Gegensatz, wie bei 

der vorliegenden Form. Neben diesen durchgreifenden Unterschieden lasst sich noch anfuhren, dass Unio 

atavus Partsch in der Regel einc im Verhaltniss zur llohe llingere Schale hat, zum Mindesten im Ver- 

gleiche mit dem Typus des Unio pseudatavus, dass bei ihm der Riicken auf der Oberseite der Klappcn 

zumcist etwas weniger scharf markirt ist und dass Runzeln auf den Wirbelspitzen constant fehlen, wah- 

rend hier Spuren derselben vvenigstens bei Var. dorica vorkommen. 

Sehr nahe steht dem Unio pseudatavus auch Unio Partschi Pen. aus den unteren Paludincnschichten 
Slavonians (vergl. K. A. Penccke, Beitrage zur Kenntniss der Fauna der slavonischen Paludinenschichten, 

I. Theil, S. 95, Taf. XVII, Fig. 6—8 der Zeitschr.). Er unterscheidct sich jedoch dabei, so weit sich dies nach 

der Abbildung und Beschreibung beurtheilen lasst, durch folgende Charaktere. Vor Allem scheint derselbe 

betrachtlich niedrigere Wirbel zu haben; die Wirbel ragen sowohl liber der Area, also von der Jnnensciie 

der Klappen betrachtet, als auch auf der Aussenseite bedeutend weniger empor und zeigen uberdies eine 

insofern andere Einrollung, als sich deren Spitzen nicht direct nach vorne, wie bei unserer Form, wenden. 

Auf den Wirbeln tritt ferner constant eine aus winklig gebogcnen Runzeln bestehende Sculptur auf. Der 

Schlossrand macht unter den Wirbeln keine so deutlich ausgesprochene Krummung, wie bei Unio pseuda- 

tavus, sondern es liegen der hintere und vorderc Theil desselbcn mchr in einer gcraden Linie.  Endlich hat 
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es den Anschein, dass der auf der Oberseite derKlappen vom Wirbel zum Hinterrand herabgehende Rucken 

minder scharf ausgeprftgt ist. Ob sonst noch, ctvva in der Ausbildung des Schlosses, das im Ganzen mit 

Ausnahme der schon angefQhrten Abweichung den gleichen Charakter aufweist, Oder im Umrisse des 

Gehauses Unterschiede vorhanden sind, lasst sich aus den Abbildungen nicht ersehen. Unio subthalassinus 

Penecke (1. c, S. 95, Taf. XVII, Fig. 9—11) und Unio lhalassinus Brus. (vergl. S. Brusina, Fossile 

Binnenmollusken aus Dalmatien, Croatien und Slavonien, S. 114, Taf. V, Fig. 7, 8.),, die sich nach Penecke 
an Unio Parlschi Pen. unmittelbar nachcinander angliedern, entfernen sich in Bezug auf Skulptur und 

Form der Schale bereits so weit, dass cin Vcrgleich ganz uberflussig erscheint, 
Bei Unio Pillae De Stefani (vergl. Atti dclla soc. tosc. di scicnzc natur., Pisa, vol. Ill, 1877, p. 291, 

tav. 17, fig. 4 und vol. V, 1880, p. 46) geniigt cs auf folgende Unterschiede aufmerksam zu machen, urn den 

schon verhaltnissmassig grossen Abstand zwischen demselben und der vorliegenden Form zu kcnnzeichncn. 

Unio Pillae De Stefani hat bedeutend weniger hervorragende und viel schwacher eingerollte Wirbel. Vor 

Allem sind aber die Wirbel nicht annahernd so weit nach vorne gerUckt, wodurch der Vordertheil des 

Gehauses betrachtlich langer erscheint. Der ziemlich weit vorspringende Vordcrrand ist stark bogenformig 

gckriimmt und geht in den Schlossrand, ohne cinen Winkel mit demselben zu bilden, allmiilig unter gleich- 

massiger Abrundung tiber. Der Umriss der im Verhaltnisse zur Hohe langeren Schale sieht auch insofern 

anders aus, als der Hintertheil sich gleichmassigcr, dabci viel starker verschmalert und der Bauchrand, 

anstatt cinen Bogen zu beschrcibcn, nahezu geradlinig verlauft. Die Ruckenkante auf der Aussenseite der 

Klappen durfte endlich im Zusammenhange damit, dass die Wirbel sebr nicdrig sind, bedeutend schwacher 
ausgepragt sein. Was die Wolbung der Schale, den Schlossbau und die Sculptur betrifft, so mogen auch 

hierin sich gewissc Unterschiede aussern, doch sind dieselben aus der citirten Abbildung und der kurzen 

Diagnose vorlauflg nicht zu entnehmen. 
Mit Uniopristinus Bielz (vergl. F. Fontannes, Contribution a la faune malacologique des terrains 

neogenes de la Roumanie, p. 32, pi. 2, fig. 1—3, identisch mit Unio Bielzi Fuchs, Die Fauna der Congerien- 

schichten von Radmanest im Banatc, S. 360, Taf. 17, Fig. 8-10 der Zeitsehr.) wurde der Vcrgleich an der 

Hand 'der im k. k. naturhistorischen Hofmuseum befindlichcn, aus Radmanest stammenden Stucke durch- 

gefuhrt. Unio pristinus Bielz unterscheidet sich von Unio pseudatavus zunachst dadurcb, dass bei ihm 

der auf der Oberseite der Klappen ausgebildete Rilcken stumpier ist und mehr schrag nach unten verlauft, 

und dass die schiefe Abstutzung des Hintertheiles der Schale mehr abrupt vor sich geht, dem zu Folge die 

Hohe des Gehauses dort, wo die Lateralzahne enden, grosser erscheint und von jener des Vordertheiles 

urn einen geringeren Betrag ubertroffen wird. Ferner sind bei Unio pristinus sowohl die Zahne als auch 

die Muskeleindriicke bedeutend kraftiger entwickelt und auch einigermassen anders gestaltet, was in den 
Abbildungen gut zum Au'sdrucke kommt. Der in der Abbildung bei Fuchs (1. c.) nicht ganz richtig vom 

Zeichner dargestellte Vorderrand tritt etwas weiter vor, ist starker gebogen und bildet mit dem Schlossrand 
einen viel schwacher ausgepragten, nichtsdestoweniger aber gut wahrnehmbaren Winkel. Der wesenthchste 

Unterschied aussert sich jedoch in der breiten, seichten Depression, wclche sich vom Wirbel gegen die 

Mitte des Unterrandes zieht, und die es bewirkt, dass der Bauchrand nicht gleichmassig gebogen, sondern 

unter dieser Depression etwas eingezogen ist. Bei dem mit Unio pristinus Bielz verwandten Unio promt- 

uulus Sabba durften neben manchen der eben angefUhrten auch noch cinigc andere Unterschiede Geltung 

haben, welche, nach der Abbildung dess'elben beurtheilt (vergl. Sabba Stefancscu, Memoir relatif a la geo- 

logie du Judet de Doljiu, Anuarulu biuroului geologicu, Bukarest, 1882-1883, Nr. 4, p. 439, pi. I, fig. 1-4), 

vorzugsweise darin hervortreten, class dessen Wirbel weniger weit nach vorne gerttckt und in ihren 

Spitzcn keincswegs stark nach vorne gedreht erscheinen, dass der Vorderrand mehr vorspringt und einc 

starkerc Kriimmung aufweist, und  dass der Hintertheil der Schale  minder kraftig schnabelformig  aus- 

gezogen ist. 
Unio Sayni Font (vergl. F. Fontannes, Le bassin de Crest, p. 187, pi. Ill, fig. 4—8), der nach der 

Angabe von Fontannes sich an Unio a hums Parts ch anschlicsst, mithin auch dem Unio pscudatavus 

nahe stehen muss, durfte letzterem gegeniiber, so weit sich dies aus der Beschreibung und den Abbil- 
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dungcn erkennen lasst, unter Anderem nachstehende Unterschiede darbieten. Das Gehause dessclben 

scheint riickwarts weniger verschmalcrt zu sein. In der weit nach vorne geriickten Lage der Wirbel stimmt 

er zvvar mit Unserer Form ganz uberein, und hierin weichen beide in gleicher Weise von Unio atavus 

Partsch ab; die Wirbel sind jedocb bei ihm viel schwacher gcwolbt, dabei durchaus nicht nach vorne 

gedreht und ragen im Ganzen minder stark empor. Daclurch allein gewinnt schon der Umriss der Schale 

ein einigermassen anderes Aussehen. Ausserdem fallt aber auch der Vordertheil des Gehauses minder steil 

ab; der Vorderrand crscheint namlich kraftiger gebogcn und dilrfte mit dem Schlossrand keineswegs unter 

einem besonders scharf ausgesprochenen Winkel zusammenstossen, sondern in denselben mehr gleich- 
massig unter allmaligcr bogenformiger Kriimmung ubergehen. In Bezug auf andere Merkmale, namentlich 

den Schlossbau, konncn vorlaufig keine sichcren Angaben tiber hierin etvva vorkommcnde Abweichungcn 

gemacht werden. Dazu sind die citirten Abbildungen viel zu ungeniigend und die Beschreibung zu knapp 
gehalten. 

In die nachste Niihe der hier genannten Formen geh5rt jedenfalls auch die durch Fontanncs aus 

dem Pliociin des Rhonebeckens unter dem Namen Unio Vardinicus Font, beschriebene Art (vergl, F. Fon- 

tanncs, Diagnoses d' cspeccs et de varietes nouvelles des terrains tcrtiaires du bassin du Rhone, 1883, 

p. 8, pi. I, fig. 20—21). An Unio pseudatavus sehlicsst sich dieselbe meinem Dafurhaltcn nach sogarschr 

eng an. Die wesentlichsten Unterschiede, welche dabei zwischen unserer Form und ihr nach der Abbildung 

und Beschreibung urtheilend namhaft gemacht werden konncn, lassen sich etwa folgendermassen kurz 

zusammenfassen. Unio Vardinicus Font, hat ein im Verhaltniss zur llohe kiirzeres und nach hinten 

weniger verschmalcrtes Gehause. Dei- Vorderrand ist starker bogenformig gekriimmt, breiter abgcrundet. 

Die Wirbel sind niedriger, ragen constant minder hoch empor und nchmen eine ctvvas weniger seitliche 

Lage ein. Auf den Wirbelspitzen treten wellige Runzeln auf, von weichen scharfe, gegen den Hinterrand 

nach und nach sich abschwachende Kammlinien verlaufen. Das Schloss, obwohl von genau demselben 

Typus, crscheint doch minder kraftig entwickelt. Es gilt dies nicht nur bezilglich den Cardinalzahne, 

sondern auch von den Seitenzahnen. Qberdies durfte der vorderc, der Area entsprechende Schlossrand 

nicht so steil nach vorne abfallen, das heisst, der Unterschied in der Ncigung zwischen ihm und dem'hin- 

tcnen Schlossrand ein geringerer sein. Aus dem ganzen Vergleiche geht wohl schr dcutlich hcrvor, dass 

die im Vorangehenden als Var. dorica beschriebenen Stiicke des Unio pseudatavus sich dem Unio Vardi- 

nicus Font, noch mehr nahem als die typische Form dessclben. 

Endlich verdient noch Unio Rakovecianus Brus. (vergl. S. Brusina, Fossile Binnenmolluskcn aus Dal- 

matien, Kroaticn und Slavonien, S. 115, Taf. VII, Fig. 3, 4) aus den Paludinenschichten Slavoniens hicr 

erwahnt zu werden. Diese in ihrer Gestalt etwas an Unio thalassinus Brus. erinnernde Art zeigt jedoch 

im Ganzen schon eine minder auffallende Ahnlichkeit mit der vorliegenden Form und lasst sich von dcr- 

selben sehr leicht unterscheiden, hauptsachlich durch die gestrecktere Gestalt des Gehauses, durch die 

weniger weit vorne liegenden, in ihrer Einrollung nach vorne nicht gedrehten und, wie es scheint, viel kraf- 

tigeren Wirbel, durch den starker bogig abgerundeten Vorderrand, durch den fast geraden Schlossrand 

und durch die sehr kraftige Entwickiung sowohl der Zahne, als auch der Muskeleindruckc. Ausserdem 

scheint die Oberflliche ihrer Schale keine Anwachsfalten aufzuweisen, sondern nur mit cinen feinen 

Anwachsstreifung bedeckt zu sein, und dazu kommt schliesslich noch, class in den oben angefuhrten Abbil- 

dung auf derAussenseite den Klappe cine dermaassen kraftig ausgebildete und so scharf begrenzte Riicken- 

kante hervortritt, wie sie bei Unio pseudatavus niemals beobachtet wenden kann. 

Dariiber, dass Unio pseudatavus, ebenso wie sein naher Verwandter, Unio atavus Partsch., dem 

hcute in Europa und in dcm Mittclmccrgebiete verbreiteten Typus angehort, besteht wohl kein Zvvcifel. Es 

geht dies aus dem ganzen Habitus dessclben sehr klan hervor. Die Frage, an welche Gruppe den reccntcn 

Formen er sich'hiebei am nachsten anschliesst, mochte ich dahin beantworten, class es von Allem die in 

Syrien lebenden Arten aus den Gruppe des Unio Lorteti Foe. (vergl, A. Locard, Malacologic des lacs de 

Tibeniade, d' Antiochc et d'Horns, 1883) sind, welche die meisten Analogien darbieten. Mit einem Vertreter 

dieses Formenkreises, namlich mit Unio terminalis Bourg., wird auch bekanntlich Unio atavus Partsch 
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. otters verglichen. Andererseits herrscht aber auch vielfach die Mcinung, dass letztercr dem in Nord- und 

Mitteleuropa jetzt Iebenden Unio tumidus Retz. naher steht. Aus den Vcrgleichen, welche ich in Bezug 

auf unsere Form angestellt habe, crgibt sich jedenfalls die eine Thatsache sicher, dass Unio pseudatavus 

mit Unio tumidus Retz. eine geringere Ahnlichkeit zeigt als Unio atavusPartsch. Wenn man hiebei dann 

die enge Zusammengehorigkeit des Unio pseudatavus mit Unio atavus Partsch berticksichtigt, so muss 

man cntschiedcn mehr der Ansicht hinneigen, dass diese bciden Arten sich naher an Unio terminalis 

Bourg. und die andcren mit ihm eine Gruppe bildenden Formen anschliessen, als an Unio tumidus Retz. 

Mit dieser Ansicht steht tibrigens auch die geographische Verbreitung der genannten recenten Arten mehr 

im Einklang. Besondere Veigleiche mit einzelncn von den ervvilhnten heute Iebenden Formen hier zu 

Ziehen, erschcint aber in Anbetracht dessen, dass die Unterschiede zumeist sehr leicht crkennbar sind, 

wohl nicht nothwendig. 

Unio f. indet. cfr. Unio Vardinicus Fontannes. 

Aus dem siidlichcn Paludinenbecken, und zwar aus einer Sandlage der fossilreicbcn Localitat Mono- 

lithos liegen mir zwei zusammengehorige, leider unvollstandig erhaltene Klappen einer Art vor, die dem 

Unio pseudatavus sehr nahe steht, keinesfalls aber mit ihm identifieirt warden kann. In Folgc des ungiin- 

stigen Erhaltungszu'standes bleibt man iiber einzelne Merkmale im Unklaren; unter Anderem lasst sich der 
Umriss des Gehauses nicht genau angeben, weil der Hintertheil der Klappen zum grossten Theile abge- 

brochen erschcint. Die Mehrzahl der wcsentlichsten Charaktere ist aber trotzdem so weit erkennbar, dass 

man nicht nur iibcr die Stellung dieser Art unter den bekanntcn Formen sicher zu urthcilcn, sondern auch 

eine wenigstens anniiherndc speciflsche Bestimmung vorzunehmen im Standc ist. 
Die meistcn Analogien bictet das in Rede stehende Exemplar mit Unio Vardinicus Font, (vergl. 

F. Fontannes, Diagnoses d' especes ct de varietes nouvelles des terrains tertiaircs du bassin du Rhone, 

1883, p. 8, pi. 1, fig. 20, 21) aus den pliocancn Ablagerungen des Rhoncbcckens. Eine vollstandige Beschrci- 

bung hier zu liefern, wiirde, zumal cine Abbildung der schlechten Erhaltung wegen unterbleibcn musste, 

wohl zu weit fiihren; ich beschranke mich deshalb hier darauf, nur diejenigen Merkmale kurz zu berilhren, 

in denen sich die Obereinstimmung mit Unio Vardinicus Font, besonders deutlich aussert, und die zugleich 

auch die Unterschiede gegeniibcr Unio pseudatavus ausmachen. Die Lage, die Wolbung und die Art der 

Einrollung der Wirbel sind ganz dieselben, wie sic die citirte gute photographische Abbildung des Unio 

Vardinicus Font, zeigt. Auf den aussersten Spitzen der Wirbel konnen, ungcachtet dessen, dass die 

Schalenoberflache stark corrodirt ist, wcllige, auf einen kleinen Raura beschrankte Runzeln wahrgenommen 
werden. Der Vorderrand tritt ctvvas weiter vor, ist kniftiger gebogen und bildet mit dem Schlossrand einen 

minder scharf ausgepragten Winkcl als bei Unio pseudatavus. Auch in der Pntwicklung des Schlosses 

flndet eine ziemlich grosse Obereinstimmung mit Unio Vardinicus Font, statt. Die einzigen Unterschiede, 

welche dicsbeztiglich gegeniibcr der letztgenannten Form einigermassen in die Augen fallen, bestehen 

darin, dass die Cardinalzahne ctwas kniftiger ausgebildet sind, und dass die leistenformigen Seitcnzahnc 

um einen gcringen Bctrag kiirzer crschcinen. Fine pracise Bestimmung des vorliegenden Exemplares lasst 

sich aber, wie gesagt, mit Riicksicht darauf, dass man es hier nur mit einem vereinzelten und dazu noch 

unvollstandig erhaltenen Individuum zu thun hat, nicht durchfilhren. 
Bemerkung. Dass tibrigens in dem siidlichcn Paludinenbecken Unionen durchaus nicht selten vor- 

kommcn, beweisen, wie noch hinzugefiigt werden muss, wiederholte Funde von Schalenbruchstucken 

derselben. Die meistcn dieser Fragmente sind jedoch ganzlich ungecignet dazu, um sich iiber die Species 

auch nur cine annahernde Vorstcllung zu machen. Es ist in Folgc dessen auch vorderhand nicht moglich, 

anzugeben, ob nicht etwa der in dem nordlicben Paludinenbecken eine so wichtige Rolle spielende Unio 

pseudatavus sich auch hier vorlindct, was ja von vorne herein als sehr wahrscheinlich bezeichnet werden 

muss. 

Denkschrlften der mathotn.-naturw. CI. LX1II. Bd. 
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DREISSENSIA van Bene den. 

An Tichogoniden enthiilt mcinc Collection nur eine Form, welche im Sinne dcr durch Oppenheim 

(vergl. P. Oppenheim, Die Gattungen Dreyssensia van Bcncden und Congeria Partsch, ihre gegensei- 

tigen Beziehungen und ihre Vertheilung in Zeit und Raum, 1891) durchgefiihrtcn Trennung und Charakte- 
ristik von Congeria Partsch und Dreissensia van Benedcn der lctztgenannten Gattung angehort. Diese im 

Nachstehenden unter dem Namen Dreissensia Rhodiensis beschricbene Art stammt aus den Sandcn von 

Kalavarda im nordlichen Paludinenbecken und liegt mir von dorthcr in zahlreichen, durchwegs aber sehr 

klcinen Exemplaren vor, welche sammtlich als jugcndlichc, unausgewachsene Individuen aufzufassen sind. 

Eine zweite Localitiit, an der Tichogoniden in ungehcucr grosser Menge beobachtet wurden, beflndet sich 

gleichfalls in dem nordlichen Paludinenbecken, weiter siidlich in dem Kalavarda-Thale. Es ist dies cine 

Sandbank in dem steil nach Siiden einfallenden Schichtencomplexe der Paludinenschichten, welche auf 

dem Wege von Kalavarda nach Pijes, dort, wo dcr Weg aus dem Thale gegen den letzterwahnten Punkt 

abbicgt, angetroffen wurde. Diese Sandlage erschien last vollstandig crfiillt von wohlerhaltenen, im Vcrglciche 

mit jenen von Kalavarda bedeutend grossercn und sicher ausgewachsenen Schalen von Tichogoniden und 

fiihrte ausserdem noch Unionen und Neritinen. Das ganze dort von mir aufgesammelte Material ging aber 

leider wahrend des Transportes verloren, so dass ich nicht einmal in dcr Lage bin zu sagen, ob die betref- 

fende Fundstelle Congerien odcr Dreissensien birgt. In dem ganzen iibrigen Terrain der levantinischen 

Ablagerungen sind Tichogoniden nirgends beobachtet worden. 

Dreissensia Rhodiensis n. f. 
Taf. X, Fig. 9-10 und Taf. XI, Fig. 8-11. 

Wie vorhin bemerkt wurde, zeichnen sich alle mir von dieser Art zu Gebote stehenden Exemplare 

durch cine sehr geringe Grosse aus; sie erreichen im Maximum cine Hohe von 7 mm. Die Mehrzahl der- 

selben wurde beim Prapariren aus den grossercn Conchylicnschalcn erhaltcn, und man hat daher alien 

Grund anzunehmen, dass diese Stiicke sammtlich jugendlichen Individuen angehorcn. Ungcachtet dessen 

aber, dass mir ausgewachsene Individuen nicht vorliegen, halte ich mich doch fiir vollauf berechtigt, auf 

das vorhandene Material hin eine neue Art aufzustellen, und zvvar deshalb, weil ich sehr zahlreiche Exem- 

plare zur Vcrfiigung habe und vor Allem, weil bei den Tichogoniden sich die Charaktere erfahrungsmassig 

im Verlaufe des individuellen Wachsthums nur wenig andern, so dass man aus jugendlichen Stucken auf 

das Aussehen der ausgewachsenen sehr gut schliessen kann. Dazu kommt endlich noch, dass unsere Form 

sehr charakteristisch und auch in den ganz klcinen Exemplaren leicht erkennbar ist. 

Dcr Umriss des Gehiiuses der Dreissensia Rhodiensis erinnert bis zu einem gevvissen Grade an jenen 

der Congeria subcarinata Desh. Der Vorderrand ist fast gerade und nur an der Stcllc, wo dcr sehr enge 

Spalt zum Austritte des Pjyssus sich beflndet, ungefahr in dcr Mittc, ctwas eingedriickt. Der ausserst 

schwach bogenformig gekriimmte, beinahe schon gerade I lintcrrand verlauft von der Wirbelgcgend schief, 

unter einem gegentibcr dem Vorderrande ziemlich spitzen Winkel nach abwarts und erscheint zum Schlusse 

unterhalb der Ligamentstrecke ein wenig fiiigelartig erweitert. Von hier aus verschmalcrt sich die Schale 

nach unten allmalig, wobei der hintere Theil des Unterrandes einen flachen Bogen beschreibt und dann 

unter stiirkerer Kriimmung, eine schnabelahnliche Abrundung bildend, mit dem Vorderrande zusammen- 

stosst. Die Wirbel sind verhaitnissmassig schwach nach vorne gedreht, nahczu gar nicht eingerollt und 

heben sich im Ganzen sehr wenig ab. Unmittelbar unter den Wirbeln tritt der kraftige, zahnahnliche, in 

kciner Beziehung mit dem Septum stehende Vorsprung des Vorderrandes sehr weit nach der Seitc vor. In 

Folge des letztgenannten, fiir unsere Form besonders bezeichnenden Charakters und infolgc des zugleich 

sehr schwachen Hervortretens der Wirbel erscheint das vordere Ende des Gehiiuses keineswegs spitz, 
sondern macht dasselbe, von der Aussenseite der Klappen betrachtet, den Eindruck, als ob es schief 

abgestutzt ware. Ilierin liegt auch der wcsentlichste Unterschied anderen Dreissensia-Artcn gegeniibcr. Die 

Schale ist miissig gewolbt. Vom Wirbel zieht sich im Bogcn gegen den Unterrand auf der Oberseite der 
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Klappen ein im Allgemeinen deutlich ausgepragter kielartiger Rucken, von dem die Schale sowohl nacli 
vorne, als auch nach hintcn mcbr Oder minder gleich steil abfallt. In den meisten Fallen sieht diese kiel- 

artige Kante ziemlich stumpf aus; es gibt aber auch Individuen, bei denen sie sich scharfer zeigt. Dieselbe 
nimmt durchaus nicht eine randstandige Lage ein, sondern nahert sich in ihrcm Verlaufe mehr dcr Mittel- 

linie der Klappen mit Ausnahme des untersten Theiles, in dem sie naher dem Vorderrande riickt, und wo 

auch dcr Abfall nach vorne viel stcilcr erscheint als nach hintcn. Die schwache, fliigellormige Erweiterung 

des I lintcrrandes wird von dem iibrigen Schalentheilc manchmal durch cine leichte Depression getrennt. 

Die Zuwachsstreifen sind dicht, einigcrmassen ungleich stark ausgebildet, im Ganzcn aber stets zart. Das 

Septum ist sehr breit und kurz, nach unten flachbogig abgeschnitten. Das Ligament liegt in eincr schmalen, 
bald starker, bald etwas sehwacher vertielten Rhine, welchc nach Ausscn von dem hinteren Schalcnrande, 

nach Innen von einer diinnen, gegen unten sich allmalig verwischenden Leiste begrenzt wird. Von einer 

zur Anheftung des vordcrcn Byssusmuskcls dienenden Apophyse lindet sich keine Spur vor; infolge dessen 

kann auch kein Zweifel dariiber obwalten, dass man cs bier mit einem Vcrtreter der Gattung Dreissensia 

van Beneden zu thun hat. Die Muskeleindrucke sind Uberaus schwach ausgepragt. Von denselben konnen 

nur bei wenigen Exemplaren der ziemlich grosse Eindruck des hinteren Schliessmuskcls und der daran 

sich anschliessende Eindruck des hinteren Byssusmuskcls beobachtet werden. Die Hohc dcr Schale 

zwischen dem Wirbel und dem Unterrande verhalt sich zur grossten Lange im Durchschnittc wic 7:4. 
Vorkommen. Im nordlichcn Paludincnbccken, und zvvar in den Sandcn von Kalavarda sehr haufig. 

Vergleiche. Dreissensia Rhodiensis gehort im llinblickc auf die constante Entwicklung eines kiel- 

artigen, mitunter ziemlich scharfen RUckens auf der Oberseite der Klappen dcr von Andrussow (vergl. 
N.'Andrussow, Bemerkungen fiber die Familie der Dreissensiden (in russischer Sprache), Zapiski dcr 

neurussischen naturforschenden Gesellschaft, Odessa, 1893) im Gegcnsatze zu den Dreissensiae rostri- 

formes unterschiedenen Gruppe dcr Dreissensiae carinatae an. Sie weicht dabei von alien mir bekannten 

Vertretern beider Gruppen, wie schon betont wurde, durch den stark seitwarts vor den Wirbeln vorsprin- 

genden Vorderrand und durch das im Zusammenhange damit stumpf, wie abgestutzt, aussehende obere 

Ende der Schale so deutlich ab, dass ihrc Abtrcnnung und specillsche Bestimmung durchaus keinen 

Schwierigkeiten unterliegen. Es sei nur ganz nebenbei bemerkt, dass in Bczug auf die genannten Charak- 

tere sich eine grosse Ahnlichkeit mit Drcissensioniya arcuala Fuchs (Th. Fuchs, Die Fauna der Conge- 

rienschichten von Radmancst im Banate, S. 362, Taf. 1(3, Fig. 12, 13 dcr Zcitschr.) ausscrt. Dass aber diese 

Ahnlichkeit eine rein zufallige ist, stent won! ausser allem Zweifel, nachdem unsere Form keine Mantel- 
bucht besitzt, somit auch in keine naheren Beziehungen zu der Gattung Dreissensiomya gebracht werden 

kann. Unter denjenigen Merkmalen, in wclchen sonst noch Unterschiedc zwischen Dreissensia Rhodiensis 

und den bis jetzt bekannten Arten dieser Gattung hervortreten, spiclen auch die Lage des kielartigen 

RUckens und dcr Umriss des Gehauses eine nicht unwichtige Rolle. Specielle Vergleiche hicr zu Ziehen, 

erscheint aber meiner Ansicht nach in Anbetracht der zuerst angefiihrten allgemein giltigen Unterschiede 

nicht nothig und wohl kaum moglich, weil ein nahcrcr Anschluss an irgend cine der bekannten Formen sich 

vorderhand nicht crkennen lasst. Es muss endlich hcrvorgehoben werden, dass bei der Bestimmung der 

Dreissensia Rhodiensis auf die zahlrcich in der Literatim verzeichneten, bis jetzt nicht abgcbildcten und 

nicht genau beschriebenen Arten nur so wcit RUcksicht genommen wurde, als von denselben solche 
vorlauflge Diagnosen vorliegen, die einen einigcrmassen klaren Einblick in ibre bezeichnenden Charaktere 

gestatten. 

PISIDIUM C. Pfeiffer. 

Gelegcntlich des Praparirens wurden aus den Gehausen der grosscrcn Conchylien, welchc in den 

unwcit des Monastirs Skhiadi zu 'Page tretendcn charenfiihrenden Schichtcn mit Corymbina Monachorum 

Buk, aufgesammelt worden sind, auch cinige iibcraus klcine Schiilchen von Pisidiuwi crhalten. Allc diese 

Schalchen, deren Erhaltungszustand durchaus nicht als ein schr gunstiger bczcichnct werden kann, 

gchorcn zwcifellos eincr einzigcn Art an, welchc besondcrc, einigcrmassen auffallcndc Eigenthumlichkeiten 
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nicht darbietet. Dieselbe erscheint glatt, insoferne ihre Sch.alenoberfla.che nur cine sehr zartc Zuwachs- 

streifung aufweist, ist massig gewolbt und keineswegs stark unglcichseitig. Die Wirbel ragen ungemein 

schwach empor; der Schlossrand ist verhaltnissmassig lang und beschreibt einen ziemlich flachen Rogen. 

Endlich lasst sich noch anfuhren, dass das Gehause sich nach hinten nicht besonders stark verschmalert. 

Bei der ausserordentlichen Schwierigkeit, die mitunter auf ausserst geringfugige Charaktcrabweichungen 

begrundeten, sowohl recenten, als auch fossilen Arten von Pisidium zu unterscheiden, und in Anbetracht 

der Dfirftigkeit des mir zur Verfiigung stehenden Materiales wage ich nicht, in dem vorliegenden Falle cine 

genaue speciflsche Bestimmung vorzunehmen, sondern begnfige ich mich mit der einfachen Feststellung 

des Vorkommens dieser Gattung in den Schichten mit Corymbina Monachorum Buk. auf Rhodus. 

LIMNOCARDIUM Stoliczka. 

In fast alien Lagen des zumeist poros, mitunter aber auch ziemlich dicht ausschenden, in der Kegel 

festen Kalkes, welcher unweit des Monastirs Skhiadi auf dem Wege gegen Arnitha zu in inniger, concor- 

danter Verbindung mit den theils charenfiihrenden, theils wieder an Conchylien sehr reichen Mergeln und 

Sanden steht, und in dem vor Ahem Corymbina Monachorum Buk., sowie die vorhin bcschriebenen Valvaten 

durch ihr massenhaftes Auftreten die Hauptrolle spielcn, linden sich auch zahlreiche Spuren eines Limno- 

cardium. Zufolge der Festigkeit des Gesteines und der Zerbrechlichkeit der verhaltnissmassig diinnen 

Schalen gelang es mir jedoch zu meinem Bedauern nich*, wahrend des einmaligen Besuches dieser Loca- 

litat einigermassen besser, wenigstens so weit erhaltcne Stiicke von demselbcn zu gewinnen, dass man 

eine annahernde Bestimmung versuchen konnte. Nichtsdestowcnigcr bin ich aber iiberzcugt, dass es bei 

grosserer Zeitanwendung moglich sein wird, viclleicht nebst noch anderen ncucn Conchylien, auch von 

dieser Form giinstig erhaltene Exemplare aufzusammeln. 

Die mir vorliegenden Spuren sind zum Theile sehr unvollstandige Stcinkerne, zum Thcile kleine 

Fragmente der Schale, durchwegs von so unzureichender Erhaltung, dass man fiber die Gestalt der Klappen 

und den Schlossbau vollig im Unklaren bleibt. Die einzigen sicheren Angaben, welche ich auf Grund 

meines Materiales zu machen in der Lagc bin, betreffen ausschliesslich die Schalensculptur. Es lasst sich 

bloss feststellen, dass dieses Limnocardium eine mittelgrosse, mit zahlreichen, ziemlich weit von einander 

abstehenden, hohen Rippen ausgestattete Form ist. Die Rippen erscheinen auf den vorhandenen klcinen 

Schalenbruchstiicken mehr gerundet als scharf und weisen keine Knoten- oder Schuppenbildung auf. 

Sowohl fiber die Rippen, als auch fiber die breiten Zwischenraume ziclien sich nur feinc, sehr dicht an ein- 

ander gedriingte und iiberall deutlich und gleichmiissig hervortretende Anwachsstreifcn. 

Nachtragliche Amnerkungen. 

Kurz nach dem Erscheinen des ersten Theiles dieser Arbeit wurde ich durch Herrn Prof. Dr. Oskar 

Boettger auf einige Thatsachen aufmerksam gemacht, welche vor Allem das Verhiiltniss der hier beschrie- 

benen Melanien zu den lebenden Vertretern dieser Gattung betreffen und in meiner Publication keine 

Erwahnung gefunden haben. Die seincrzeit zumeist nur an der Hand von Abbildungen mit den recenten 

Formen angestellten Vergleiche haben iiberdies theilweise zu irrthiimlichcn Schliissen gefuhrt, fiir cleren 

Aufdeckung und freundliche, von der Sendung einzelner erforderlicher Vergleichsstficke begleitetc Mitthci- 

lung ich gleichfalls Herrn Prof. Dr. O. Boettger zu Dank vcrpflichtet bin. Mit Rucksicht darauf ist es also 

nothwendig, die von mir damals fiber die verwandtschaftlichen Beziehungen unserer Melanien geausserten 

Ansichten theils zu ergiinzen, theils richtig zu stellcn. 
Von den filnf in den Paludinenschichten der Insel Rhodus auftretenden Melania-Artcn gehflrt nur eine, 

Melania curvicosta D esh., zu der Untergattung Strialclla Bro t, wahrend die anderen vier Formen, von 

denen ich ursprtinglich angenommen habe, dass sie Verwandte der Melania curvicosta Desh. sind, mit 

dieser Gruppe nicht in Verbindung gebracht werden konnen. Die beiden ncuen Arten, Melania Rhodensis 

Buk. und Melania Hcdenborgi B u k., wurden  ferner von mir mit der recenten Melania Malayan a Issel 
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verglichen, wobei ich mich allerdings nur auf die Abbildung der letztgenannten Form in der Monographie 

B rot's »Dic Melaniaceen«, S. 253, Taf. 26, Fig. 5 gesttitzt habe. Seither erhielt ich jedoch von Prof. Dr. O. 

Boettger zwei Exemplare der Melania Malayana Issel und konnte ich mich nun iiberzeugen, dass 

zwischen derselben und unseren Arten eine Verwandtschaft auf keincn Fall besteht. Hiemit fand ich die 
mir gegeniiber von Prof. Dr. O. Boettger dicsbeziiglich ausgesprochene Meinung vollkommen zutreffend, 

Uber die Stellung der Melania Rhodensis Buk. unter den heutzutage bekannten Melanien theilt mir 

Herr Prof. Dr. 0. Boettger mit, dass es seiner Ansicht nach eigentlich noch am zweckmassigsten ware, 

fur dieselbe, wie auch fur die mit ihr zusammenhangendc Melania Hcdenborgi Buk., eine neue ausgestor- 

bene Untergattung zu schaffen, da es in der That keine rccenten Formcn gibt, an die sie direct 

angeschlosscn werden konnte. Besonders bezeichnend und hochst merkwurdig ist namlich ihre Dick- 

schaligkeit. Wurde man aber von diesem Merkmale, welchem moglicherweise doch keine so grosse Bedeu- 

tung beizumessen sei, als es fur den ersten Augenblick scheint, abschen, so liesse sich Melania Rhodensis 

Buk. nocham ehesten in der Untergattung Melanoides Oli v. unterbringcn. Sie nuisste sodann in erstcr 

Linie mit der auf Java lebenden Melania (Melanoides) subcancellala Boettg. (vergl. 0. Boettger, Ad. 

Strubell's Conchylien aus Java, 1, Ber. Uber die Senckenbcrg. naturforsch. Ges. in Frankfurt a. M., 1890, 

S. 151, Taf. VI, Fig. 4) verglichen werden, und ausserdem kame wohl dabei auch die bekanntlich sehr 

variable Melania (Melanoides) Gredleri Boettg. aus China bis zu einem gewisscn Grade in Betracht. 
Im Anschlusse an die eben vorgebrachten Bemerkungcn mochte ich ferner noch erwahnen, dass mir 

die neue Publication von F. Delafond und C. Deperet »Les terrains tertiaires de la Bresse ct leur gites 

dc lignites et de minerals de fer«, 1893, Ministere dc travaux publics, Paris, erst ganz kUrzlich zu Handen 

gekommen ist, so dass dcren Benutzung hier nicht in vollem Ausmaassc stattfinden konnte. In derselben 

sind unter Anderem viele schon friiher bekannt gewesene Conchylienarten aus den pliocanen Binnenbll- 

dungen des Rhonebeckens, von denen auch einige hier zu Vergleichen herangezogen wurden, nochmals 

abgebildet. Leider muss aber gesagt werden, dass die Mehrzahl dieser Abbildungcn sich filr genaue Art- 

bestimmungen keineswegs eigne!. 
Endlicb sei bci dieser Gelegenhcit darauf hingewicscn, dass es aus sprachlichen Riicksichten thunlich 

erscheint, den durch mich im ersten Theile dieser Arbeit fiir die neuen Arten  der Gattungcn Vmpara, 
u,     , ,   r, , . , ,       M„m„n   *J?lind/>it<iis«   der bei  den  alten Schriftstellern  nicht im Melania  und   Corywibma vcrwendeten JNamcn   »Knoacmis«,  UCJ. 

Gebrauche gewesen ist, durch das classische Adjectivum »Rhodiensls« zu crsetzen. 

Schlussbetrachtungen. 

Die levantinischen Ablagerungen der Insel Rhodus haben nach meinen Aufsammlungen, dercn Unter- 
suchung und Beschreibung den Gcgcnstand  vorangehender Mittheilungen  bilden,  im Ganzen  39  Mol- 
,    , .... , ,       • i     „f ip r-iHnno-on vcrtheilen, und in denen 15 durchwegs neue Varictaten luskenarten gehefert, welche sich auf 10 uattungen veiwcucu, 

... ,     , .. T„   i).es. 7»hi iiiirften auch so ziemlich alle Arten inbegriffen sein, welche unlerschicdcn werden konnen.  In dicsci /,am aumeu 
, ,-,.,, i •,,„,. ,-,h,M-ivnin! bekannt sind, nachdem bctreffs des grosstcn Theiles der aus den genannten Bildungen bishei uDernaupi oe».«ujin        , 

in der Literatur aus dem Pliocan von Rhodus  im Allgemeinen angefiihrten  und auch der zahlreichen im 

Besitze des k. k. naturhistorischen Hofmuseums in Wien befindlichen, noch nicht veroflenthchten Formcn, 
r • • o i, ,.• -,i,f ,-*t,0|tpn <sind sehr eewichtiee, im Laufe dieser Arbeit wiederholt hervor- die in memer Collection nicht entnalten smu, scm gowiwj  6 , 
gehobene und schon friiher in ciner besonderen Mittheilung von mir naher erortcrte Grunde fiir die An- 

nahme vorliegen, dass dieselben nicht aus den levantinischen Absatzen, sondern aus dem jUngsten Plio- 

can stammen. 1 liebci muss aber noch einmal ausdriicklich betont werden, dass die hier beschriebene Fauna 

nicht im Mindesten den Anspruch auf Vollstandigkeit erheben kann. Das gesammte untersuchte Fossilicn- 

material wurdc namlich nur gelegentlicb einzelner, zum Zwecke der geologischen Kartirung der Insel unter- 

nommener Touren gewonnen, und muss in Folge dessen schon von vorne herein als liickenhaft bezeichnet 
werden,  Dafiir   dass aus ciner systematischen palaontologischenDurchforschung dieser Ablagerungen eine 
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wesentliehe Bereieherung unserer Kenntnisse ihrer Fauna zu erwarten ist, gibt es in derThat bereits heute 

viele unzweidcutige Anzeichen. 

Bevor wir die Zusammensetzung und den Charakter der vorliegenden Fauna in ihrer Gesammtheit 

in's Auge fassen und uns der Betrachtung der Beziehungen derselben zu den Faunen anderer aquivalenter 

Gebiete vvenden, ist es zunachst erforderlich, einen Uberblick iiber die Vertheilung der Arten nach der 

Facies und der geographischen Gliederung der Sedimente zu gewinnen. Icb gebe daher im Nachstehenden 

eine Zusammenstellung der Former) mit Riicksieht auf ihre Verbreitung in den vier in den levantinischen 

Absatzen von Rhodus unterscheidbaren Regionen, namlich den beiden lacustren Schichtengruppen, welche 

zwei von einander getrennte Becken einnehmen, den charenfuhrenden Schichten, die in der Umgebung 

des Monastirs Skhiadi zu Tage treten, und den fluviatilen Bildungen, 

Die grosste Artenzahl weist das nordlicbe Paludinenbeckcn auf, welches im Siiden hauptsachlich an 

die machtig cntwickelten alttertiaren Sedimente angrenzt, im Ostcn mit den gleichalterigen fluviatilen 

Schottermasscn innig zusammenhiingt, imNorden von dem marinen Oberpliocan (iberdeckt wird und gegcn 

Weston iiber cine lange Streckc die Kiiste bildet. Es ist dies dasGcbiet, in dem die Paludinenschichten am 

meisten gestort erscheinen, unci in dem die bekannte wichtigste Fundstelle von Fossilien, Kalavarda, liegt. 

Die Fauna dieses Beckcns besteht nun aus folgcndcn Arten: 

Vivipara (Till.) clathrata Desh. 

» » » var. dorica B u k. 

» » » »    Cantirensis B u k 

» » » »    Calavardensis 

Buk. 
» » » »    Langoni ana \U\k. 

Melania curvicosta Desh. 

» » »    var. hellenica Buk'. 

Melania Rhodiensis Buk'. 

» » »    var. Cantirensis Buk. 
Melania Hedenborgi Buk. 

Melanopsis orientalis Buk. 

Melanopsis Vandeveldi Buk. 

Melanopsis Phanesiana Buk. 

Limnaeus (Guhiaria) Calavardensis Buk. 

Neritina pseudomicans Buk'. 

Neritina Fontannesi Ncum. 

Hydrobia ventrosa Mont. 

Hydrobia (Caspia) Sturanyi Buk'. 

Pyrgttla Rhodiensis Buk. 

Unio pseudalavns Buk. 

» » »    var. dorica Buk. 

» » »       »   Calavardensis Buk. 

Dreissensia Rhodiensis Buk. 

Das zweite, in dem siidlichcn Theile von Rhodus liegende Paludinenbeckcn ist von dem nordlichen 

durch die bedcutcndsten Gebirgserhebungcn der Insel vollsUindig abgcschieclen und bricht, wic jenes, nach 

Westen zu gegen das Meer ab. Seine Schichten sind im Norden an die alttertiaren Kalke und Flyschbil- 

dungcn des Akramiti-Riickens angelchnt; sonst gehen sic aber allmahlig in die ostlich und siidlich von 

ihnen sich weit ausdehnendcn fluviatilen Schotter und Sande uber. Die cinzige fossilreicbe Localitat, welche 

ich hier auf" meinen Tourcn angctroffen habe, befindet sich in der nachsten Nilhc von Monolithos. Wahi-cnd 

eincs ganz kurzen Aufenthaltes wurden an derselben nachstehende Formen aufgesammelt: 

Vivipara Rhodiensis Buk'. 

Vivipara Acrawiitica B u k, 

Vivipara (Tuloto-ma) Forbcsi Tourn. 

Melania curvicosta Desh. 

» »    var. Monolithica B uk. 
Melania etrusca De Stcf. 

Melania Tournoueri Fuchs var. dorica Buk. 

Melanopsis orientalis Buk. 

Melanopsis Biliotlii B u k. 

Neritina hellenica B u k. 
» » »    var. coMslricla Buk. 

Hydrobia (Caspia) Monolithica Buk. 

Unio cfr. Vardinicus Font. 

Fin drittes, gesondcrt zu belraehlendes Gebiet bilden die charenfuhrenden Schichten, welche in ver- 

haltnissmassig geringer Entfernung von dem siidlichcn Paludinenbeckcn auf dem Wcge von Arnitha oder 

von Apolakia zu dem Monastir Skhiadi, kurz vor dem Aufstiege zu dem letztgenannten Punkte, mitten in 
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den fluviatilcn Bildungen aufgeschlossen sind. In diesem wenig machtigen und raumlich sehr beschrankten, 

aus Sanden, Mergeln unci Kalken bestehenden Schichtencomplexc kommen folgende Molluskcnarten vor: 

Corymbina Monachorum B u k. I        Valvata Skhiadica Buk. 

» » »    var. turrit a Buk. 

Planorbis (Armiger) cristatus Drap. 

Planorbis (Tropidiscus) transsylv aniens Neum. 
var. dorica Buk. 

Planorbis (Tropidiscus) Skhiadicus Buk. 

Valvata gregaria Buk. 

Valvata Monachorum Buk. 

Valvata aberrans Buk. 

Bythinia wieridionalis Frauenf. 
Hydrobia (Bythinella) Skhiadica  Buk. 

Pisidium sp. indet. 

Liwinocardium sp. indet. 

Einc ungemein grosse Ausbrcitung erlangen endlich die iluviatilen Ablagerungen der levantinischen 

Stufe. Dieselben stellcn sich als sehr machtige Schotter- und Sand-Anhaufungen dar, welche wcite zusam- 

menhangende Terrainstrccken namentlich im nordlichen und im siidlichcn Theile der Insel bedecken und 

mit den beiden Paludinenbecken so innig verkniipft sind, dass es in dcr Kegel kaum moglich ist, zwischen 

ihncn eine Grcnze zu Ziehen. Fossilien fuhrenden Sandlagcn wurde hier an mehreren, wcit von einander 
entfernten Punkten begegnet. Ihre Fauna ist aber ilberall einc sehr einformige und diirftige. Im Ganzcn 

konnten in dem ausgedehnten Gcbiete nur folgende Arten bcobachtct werden: 

Hydrobia Prophiliensis Buk. Corymbina Rhodiensis Buk. 
var. Istridica Buk. 

» Athiadica Buk 

»   angulaia Buk. 

Fluminicola (Gillia) orientalis B u k. 

Neritina sp. 

Planorbis sp. 

Wenn man nun die eben angefiihrten Kauncn dieser vicr, vom geographischen und facicllen Gesichts- 

punkte aus untcrschcidbarcn, in Bezug auf das gcologische Alter jedoch, sofern es sich urn einc gmssere 

einer Stufe entsprechende Bildungsperiode handelt, gleichwerthigen Regionen mit einander vergleieht, so 

tritt so'fort, auf den ersten Blick, die auffallende Thatsache hervor, dass jedes dieser Gebiete sich durch 
besondcre, entweder durchwegs, Oder zum weitaus grossten Theile ihm eigenthiimliche Arten auszeichnet. 

Unverkcnnbare Bezichungen weisen zu einander bios die Fauncn der beiden Paludinenbecken auf, indem 

dieselben zwei Arten, namUch Melania curvicosla Desh. und Melanopsis orientalis Buk., mit einander 

gemein haben, und indem ausserdem noch einzelne von den sie im Besonderen charakterisirenden Species 

als vicariirende Formen gedcutet werden konnen. Nichtsdestowenigcr machen sich aber im Grossen und 

Ganzen auch hier betiiiehtlichc und in manchcr Hinsicht wesentliche Untcrschiede geltend. Neben andercn 

Anhaltspunktcn haben diese Unterschiede auch in crster Linie den Anlass geboten zu der seinerzeit, gele- 

gentlich dergeologischenBeschreibung von Rhodus, von mir ausgesprochenen undgewiss nicht ungerecht- 

fertigtcn Ansicht, dass die beiden beziiglicr.cn Becken zur Zeit des Absatzcs der laeustren levantinischen 

Bildungen als Seen von einander vollstandig getrennt vvarcn. Eine Verbindung scheint zwischen ihnen bios 

mittelst dcr fliessenden Gewasser, denen die machtigen Schotter- und Sandmassen dieser Periode ihren 

Ursprung verdanken, bestanden zu haben. Der Gegcnsatz, welcher sich in dcr Fauna zwischen den echten 
Paludinenschichtcn und den iluviatilen Ablagerungen aussert, kann dagegen unter Anderem ganz gut auf 

die vcrschiedenc Fades zuriickgefuhrt werden, und auf die gleiche Weise lasst sich eventuell auch die 

abweichende Zusammensetzung der Fauna dcr charenfuhrenden Schichten von Skhiadi erklarcn. 
Im Ubrigen mag aber die Ursachc der bedeutenden faunistischen DifTercnzen zwischen den vier 

erwahnten Gcbicten ausserdem noch vielleicht darin zu suchen sein, dass die hier beschriebenen Formen 

zufalhgcrwcise aus zeitlich einander nicht ganz entsprechenden Banker, herruhren. Die letztgenannte, auf 

einer noch ungcniigenclen Kenntniss der Fauna basirende Erklarung hat thatsachlich meiner Ansicht nach 

einc grosse Wahrschcinlichkeit fur sich, nachdem doch betreffs der beiden Paludinenbecken und der 

fluviatilcn Ablagerungen sowohl auf Grund dcr Lagerungsverhaltnisse, als auch mit Riicksicht auf ihren 

innigcn gegenseitigen Conncx nicht der gcringstc Zweifel dariiber obwalten kann, dass dieselben einander 
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Equivalent sind, das heisst, der gleichen geologischen Periode angehoren, und nachdem auch bei den 

charenfiihrenden Schichten von Skhiadi vorlaufig wenigstens cine andere Altersdeutung nicht mog- 

lich ist. 

Wir wenden uns nunmehr denjenigen Betrachtungen zu, vvelche sich an das Gesammtbild der vor- 

liegenden Fauna knupfen lassen und den Charakter dersclben, so wic ihre verwandtschaftlichen Bezie- 

hungen zu den levantinischen Faunen anderer Terrains betreffen. 

Dass hier im Ganzen 39 Arten mit 15 Varietaten vorhanden sind, wurde schon oben gesagt. Es bleibt 

nur noch hinzuzufiigen iibrig, dass davon 26 Artcn sich als ncu crweisen, wahrend der Rest, abgesehen 

von den beiden Gattungen Pisidium und Limnocardiuwi, welche bios unbestimmbare Spuren geliefert 

haben, und die daselbst mit je eincr Art mitgezahlt erschcincn, bereits bekannte Formen umfasst. Was 

zunachst den grossen Percentsatz an neuen Arten anbelangt, so kann darin durchaus nichts Befremdendes 

erblickt wcrden, sobald man erwagt, dass es sich dabei urn Binnenmollusken handelt, welche in einem mehr 

oder weniger abgcschlossenen Becken gelebt haben. Ein ahnliches Verhaltniss pragt sich ja bekanntlich 

in den Faunen einer grossen Anzahl von Siisswasserablagerungen verschicdener geologischcr Pcriodcn aus, 

und auch in der Jetztwelt mangelt es keincswegs an Analogien hiefi'ir. Als cben so wenig auffallend darf 

sodann auch derUmstand bezeichnet werden, dass diese Fauna nur 3 Formen enthalt, die heutzutage noch 

leben. Wenn man den Artbegriff etwas enger fasst, gelangt man namlich bei. den mcistcn levantinischen 

Bildungen zu dem Ergebnisse, dass in denselben verschwindend wenig Arten vorkommen, die sich bis 

heute unverandert erhalten haben. Es ist einc bekannte Thatsache, dass viele von manchen Forschern 

urspriinglich mit recenten Typen identiflcirte pliocane Binnenconchylicn sich spater, bei genauerer Priifung, 

als neue Formen herausgestellt haben. 

Ein grosseres Interesse erweckt der verhaltnissmassig geringe Grad von Verwandtschaft, wclcher 

zwischen den Faunen der levantinischen Ablagerungen von Rhodus und jener der Insel Kos hervortritt. 

InAnbetracht der ziemlich nahen Lagc beiderlnseln hatte man wohl erwartcn konnen, dass von den 1 1 auf 
Rhodus angetroffenen bekannten Arten mehrere mit den von der Insel Kos her beschriebenen identisch 

waren, oder dass wenigstens unter den neuen Arten ein starkerer Anschluss an einzelne Kosformen sich 

bemerkbar machen wiirde. Dem entgegen zeigt sich aber nach den bisherigen Kenntnissen der beziiglichen 

Bildungen, dass unsere Fauna nur 2 solche Arten einschliesst, die sich auch auf Kos vorlinden. Es sind 

dies Vivipara (Tulotowia) Forbesi Tourn. und Neritina Fontannesi Neum. Hinsichtlich eincr drittcn Art, 

der Melanin curvicosta Desh. van Monolilhica Buk., bleibt vorlaufig noch unentschieden, ob dieselbc mit 

der durch Tournouer von Kos als Melania tuberculata Mull, angefuhrten und abgebildeten Form iden- 

tisch sei. Im Allgemeincn diirfte noch die starkste Annaherung, wie schon im Laufe dieser Arbeit besonders 
hervorgehoben wurde, bei den Neritinen bestehen; zum Mindcsten fehlt es nicht an gewissen Anhaltspunkten 

dafi'tr, dass bei Gelegenheit spiiterer genauerer Untersuchung der beiden Terrains sich speciell von dieser 

Gattung noch Formen finden werden, durch die sich das heute zwischen den zwei Faunen zu beobach- 

tende Verhaltniss einigermaassen andern kann. Sonst sind nur sehr wenig Anzeichen vorhanden, die auf 

nahere verwandtschaftliche Beziehungen hindeuten. Namentlich gilt dies von den beiden wichtigsten Gat- 

tungen Vivipara und Melanopsis, welche, abgesehen von der erwahnten Vivipara (Tulotoma) Forbesi 

Neum., im Grossen und Ganzen durch verschiedene Gruppen vertreten erscheincn. 

Neben den Paludinenschichten der Insel Kos verdienen noch die Susswasserschichten von Megara in 

Griechenland hier besonders berucksichtigt zu werden wegen der faunistischen Ankliinge, welche sie an 

die levantinischen Bildungen von Rhodus darbieten. Hire Fauna hat namlich vier Formen, und zwar Mela- 

nia curvicosta Desh. var. hellenica Buk., Melania Tournoueri Fuchs, Neritina hellenica Buk. und Ncri- 

tina hellenica Buk. var. constricta Buk., mit der vorliegenden gemein, und ausserdem erweist sich 

Bylhinella scaldris Fuchs von Megara als der nachste Verwandte unserer Bythinella Skhiadica Buk. Zu 

den Faunen anderer levantinischer Gebiete aussern sich zwar ebenfalls einzelne Beziehungen; dieselben 

sind jedoch durchgehends schon bedeutend geringer, so dass sie hier uberhaupt ausser Betracht gelasscn 
werden konnen. 
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Znm Schlusse sci bemerkt, dass der allgemeine Charakter unserer Fauna der gleiche ist, wie ihn auch 

sonst die Binnenfauneri aus derselben geologischen Periode in der ostlichen Mittelmeerregion aufweisen. 
Gerade so wie in alien ubrigen levantinischen Ablagerungen tier bezeichncten Region herrschen auch bier 

/aim Theil solche Arten, die ihre lebenden Analoga vornehmlich in Europa und in den Mittelmeerlandern 

haben, zum Theil wieder Arten von entscbieden nordamerikanisch-ostasiatischem Typns. Zu der letzt- 

genannten Kategorie gehoren vor Allem sammtliche in den Paludinenschichten von Rhodus bisher aufge- 

fundene Viviparen, Eben so scblicssl sich die Mehrzahl der hier beschriebenen Melanien an solche recente 

Formen an, deren Heimat das stidostliche Asien ist. Als besonders bemerkenswerth darf endlich das 

Vorkommen der beute auf die nearktische und neotropische Region beschrankten Gattung Fluminicola 

angefi'ihrt werden. 

Die Reprasentanten der wichtigen Gattung Melanopsis stellen sich dagegen durchwegs als Glieder 
einer Gruppe dar, deren Verbreitungsgebiet in der Jetztwclt die Mittelmcerlandcr bilden. Vollends gilt 

dieses dann auch bezuglich der (Jnionen. In der ausserordentlichen Artenarmuth des Genus Unio und in der 

Krschcinung, dass die lebenden Analoga der zvvei auf Rhodus angctroffenen fossilcn Vertreter desselben 

sich in Europa und im wcstlichcn Asien linden, liegt insol'ern cine auffallende Eigenthumlichkeit unserer 

Fauna, als in den levantinischen Ablagerungen Siidosteuropas sich die Gattung Unio bekanntlich durch 

einen grossen Kormenreichthum auszciebnet und in derselben dort ausserdem die Arten von nordameri- 

kanisch-ostasiatischem Typus uberwiegen. Ahnlich durften sich Qbrigens in dieser Hinsicht, so weit unserc 
bisherigen Kenntnisse reichen, auch noch andere levantinische Gebiete der ostlichen Mittelmeerregion ver- 
halten, so namentlich die Paludinenschichten der Insel Kos und die Siisswasserschichtcn von Megara. 

Unter den noch iibrig blcibenden Formen der vorlicgenden Fauna schliessen sich cinige gleichfalls an 
europaische odcr westasiatische rcccnte Arten an; andererseits gibt es aber auch solche Formen, die in 

nahere Bcziehungen zu heutc lebenden Typen vorderhand nicht gebracht werden konnen, und von clenen 

man deshalb nur sagen kann, dass sie als ausgestorbene Gruppen cine isolirte Stcllung einnehmen. 
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ERKLARUNG DER TAFELN. 

Sammtlichc Originale beflnden sich  ini geologischen Museum der Wiener Universital. 

TAFEL VII. 

Pig.    1.    Neritina psaidomicans  n. f.; a, b in  natiirliehcr  Grosse,  c, d in   2faoher Vergrosserung.   Paludinenschichten   bci   Kala- 
varda.  S. 3. 

»     2. »    ; a, b in   natiirlicher Grosse,  c, d  in   2 Cachet' Vergrosserung.   Paludinenschichten   bci   Kala- 
varda. S. 3. 

»    3. » »   ; a, b in natiirlicher Grossc. Paludinenschichten bei Kalavarda. S. 3. 
»     4. »    ; Jugendexemplar; a innaturlichcrGrus.se, b, c in 3 facher Vcrgn'isscrung.  Paludinenschichten 

bci Kalavarda. S. 3. 
5. »   ; Jugendexemplar; a in natiirlicher Grossc, b, c in 3facher Vergrosserung,  Paludinenschichten 

bei Kalavarda.  S. 3. 

G.    Neritina Fontannesi Neum.; Aussenrand   der Miindung unvollstandig erhaltcn;  a in natiirliehcr Griisse, b, c in 2 facher 
Vergrosserung. Paludinenschichten bei Kalavarda. S. 7. 

»     7. »    ;  Aussenrand der Miindung  nicht  ganz   erhaltcn;   a  in  natiirlicher Grosse,   b, c  in   2 facher 
Vergrosserung. Paludinenschichten des Langonia-Thales. S. 7. 

X. »    ; a in  natiirliehcr Griisse,   b, C in   2facher Vergrosserung.    Paludinenschichten  bei Kalavarda. 
S. 7. 

»    0. » » »    ; Aussenrand der Miindung unvollstandig erhaltcn;   a in natiirlicher Grosse,  b, c in  2facher 
Vergrosserung, Paludinenschichten des Langonia-Thales. S. 7. 

n. f.; Typus; a in natiirlicher Grosse, b, c in 2 facher Vergrosserung. Paludinenschichten bci Mono- 
lithos. S. 11. 

»   ; Typus; a,/) in 2 facher Vergrosserung.  Paludinenschichten bci Monolithos.  S. II. 
»    ; Typus;   Miindungsrand nicht  ganz erhalten;   a in  natiirlicher Grossc,  b, c in 2facher Ver- 

grfjsserung.   Paludinenschichten bei Monolithos.  S.  II. 
13. »    ; Typus;  in 2facher Vergrosserung.  Paludinenschichten  bci Monolithos. S. 11. 

14. »   ; Typus; a in natiirlicher Griisse, b, c in 2facher Vergrosserung. Paludinenschichten bci Mono- 
lithos. S. 11. 

If). »   ; var. conslricla n. var.;  a in naliirliclicr Grosse,  /', c in   2facher Vergrfisserung.   Paludinen- 
schichten bei Monolithos. S. 13, 

Hi. »   ;  var. conslricla n. var.;  «, & in  natiirliehcr Griisse, r in  2facher Vergrosserung.   Paludinen- 
schichten bci Monolithos. S. 13. 

17. » »   ; var. conslricla n. var.;  a, b in 2facher Vergrosserung.   Paludinenschichten bci Monolithos. 
S. 13. 

18. » »       var.  conslricla n. var.;   a  in  natiirlicher Grosse,   b, C in   2facher Vergrosserung.  Paludinen- 
schichten  bei Monolithos.  S. 13. 

10. Neritina lull mica 

11. 
12. 

TAFEL  VIII. 

Fig.    I.     Limnaeus Calavardensis n. f.; a, b in natiirlicher Griisse, c, d in 3 facher Vergrosserung, e in 2 facher Vergrosserung.  Pain 
dinenschichten bci Kalavarda. S. 15. 

•>    2,    I'laimrbis cris/alns Drap.;     a, b, c in  lOfacher Vergrosserung. Charenfiihrende Schichten unweit des Monastirs Skhiadi. 
S. IX. 

»    3. » »        ; obcrer Mundrand unvollstandig erhaltcn; a,b,c in 10facher Vergrosserung,  Charenfiihrende 
Schichten unweit des Monastirs Skhiadi. S. IS. 

1 Die Tafeln t—VI  sind  /tun  1. Theil dicser Abhandlung, Denkschr. d, kais. Akad., Bd. LX,  1893 erschienen. 
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Fig,   4.    Planorbis Iranssylvanicus Ncum.; var. dorica n. var.; Mundrand nicht erhalten; a, b in 7 facher Vergrfisserung.  Charen- 
fuhrende Schichtcn unwcit des Monastirs Skhiadi. S. 21. 

»    5. » » »    ; var. dorica n. var.; a, b, c in 7 facher Vergrfisserung. Charenfuhrende Schichten unweit 
dcs Monastirs Skhiadi. S. 21. 

»    G.    Planorbis SkhiadiCHS     n. f.; a, b, c, d in 7faoher Vergrosserung. Charenfuhrende Schichten unweit des Monastirs Skhiadi. 
S. 22. 

>    7.    Valvaia gregaria n. f.; a, b, c, d in 7 fachcr Vergrosserung. Charenfuhrende Schichten unweit des Monastirs Skhiadi. 
S. 25. 

»    8. » » »   ; a, b, c, d in 6 fachcr Vergrosserung. Charenfuhrende Schichten unweit des Monastirs Skhiadi. 
S. 25. 

»    9.     Valvaia Shhiadica n. I'.; «, fr, t, d in 5fachcr Vergrosserung. Charenfuhrende Schichten unweit dcs Monastirs Skhiadi. 

S. 28. 
»   10. » »    ; a, b, c, d in 5fachcr Vergrosserung. Charenfuhrende Schichten unweit dcs Monastirs Skhiadi. 

S. 28. 
•   11. » » »   ; a, b, c in 5 fachcr Vergrfisserung.   Charenfuhrende Schichten unweit des Monastirs Skhiadi. 

S. 28. 
»   12.    Valvaia Monachorum     n. I.; a, b, c, d in 5facher Vergrosserung. Charenfuhrende Schichten unweit des Monastirs Skhiadi. 

S. 31. 

Fig.    1.     Valvaia aberrant 

» 10. 

- 11. 

>» 12. 

» 18. 

>» 14. 

TAFEL IX. 

n. f.; a, b, c, d in 5 facher Vergrosserung. Charenfuhrende Schichtcn unweit dcs Monastirs Skhiadi. 
S. 33. 

» » »   ; Miindungsrand   unvollsUindig  erhalten;   a, b, c in   5fachcr Vergrosserung.   Charenfuhrende 
Schichten unweit des Monastirs Skhiadi.   S. 33. 

Bylhinia meridionalis Frauenf.; a, b in 6 facher Vergrosserung. Charenfuhrende Schichten unweit des Monastirs Skhiadi. 
S. 35. 

» » »       ; Unausgowachsenos Exemplar; a, b in 6facher Vergrosserung. Charenfuhrende Schichten 
unweit des Monastirs Skhiadi.  S. 35. 

n. f.; a, b, c in 8 facher Vergrosserung.   Charenfuhrende Schichtcn unweit des Monastirs Skhiadi. 
S. 37. 

»   ; a, b, C in 8 facher Vergrosserung.   Charenfuhrende Schichtcn unweit dos Monastirs Skhiadi. 
S. 37. 

»   ; a, b  in  8 fachcr Vergrosserung.   Charenfuhrende Schichtcn  unweit  dos Monastirs Skhiadi. 
S. 37. 

n. f.; a, b, c in 8 fachcr Vergrosserung. Paludinenschichten bei Kalavarda. S. 40. 

» »   ;  a, b, c in 8 facher Vergrosserung. Paludinenschichten bci Kalavarda. S. 40. 
» » »   ; a, b in 8facher Vergrosserung. Paludinenschichten bei Kalavarda. S. 40. 

Hydrobia Monolithica     n. f,; a, b, c in 8 facher Vergrosserung. Paludinenschichten bei Monolithos. S. 42. 

Hydrobia  vcnlrosa Mont.;     Unausgewachsenes Exemplar; a, b, c in 7 fachcr Vergrosserung. Paludinenschichten bci Kala- 

varda. S. 43. 
Hydrobia Propkiliensis n. f.; a, b, c   in    10 facher   Vergrosserung.   Fluviatile  Scliotter   zwischen Prophilia   und Istridos. 

S. 43. 
» »   ; a, b, r   in    lOfacher  Vergrfisserung.   Fluviatile   Sehotter   zwischen Prophilia   und   Istridos. 

S. 43. 

5.    Hydrobia Shhiadica 

(i. 

7. 

8.    Hvdrobia Sturanyi 

TAFEL X. 

?ig.    1.    Fluminicola orienlalis   n. f.; a in naturlichcr Crosse, b, C, d in 5 facher Vergrosserung. Fluviatile Scliotter zwischen Pro- 

philia. und Istridos.  S. 47. 
»    ; a in naturlichcr Crosse,  b, C, d in 5 facher Vergrfisserung.  Fluviatile Scliotter zwischen Pro- 

philia und Istridos. S. 47. 
n. f.; Mundrand   unvollstandig erhalten;  a, b in   8facher Vergrfisserung.   Paludinenschichten   bei 

Kalavarda.  S. 49. 
n. f.; Typus;   Linlce Klappe; a, b in  naturlichcr Crosse.   Paludinenschichten  dcs Langonia-Thales. 

S. 51. 
»   ; Typus; Linke Klappe; a, b in  naturlichcr Crosse.  Paludinenschichten  des Langonia-Thales. 

S. 5 I. 
»   ; Typus; Rechtc Klappe; <t, b in natdrlicher Grfisse. Paludinenschichten des Langonia-Thales. 

S. 51. 

»     2. 

»    'A.    Pyrgula Rhodiensis 

»    4.    Unio pseudatavus 
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Fig.    7.     Unit) pseudatavus n. I'.; Typus;    Linkc  Klappe;   a, b   in   naturlicher   Griissc.   Paludinenschicliten   bei    Kalavarda 
S. 51. 

»    8. » » »    ; Typus;   Linke Klappe;   Vorderrand   nicht ganz erhalten;   a, b  in naturlicher Griissc.   Palu- 
dinenschichten des Langonia-Thalcs. S, 51. 

» 9. Dreissensia Rhodiensis n. f.; Linke Klappe; Unterrand nicht ganz erhalten; a, b in 4fachcr Vergriisscrung. Paludinen- 
schicliten bei Kalavarda.  S. 58. 

»   10. » » »   ; Linke Klappe; a, b in 4facher VergrOsserung. Paludinenschicliten bei Kalavarda. S. 58. 

TAFEL XI. 

Fig.   I.     Unio pseudatavus n. f.; Typus; Rechte Klappe; a, b in naturlicher Grfisse, Paludinenschicliten des Langonia-Thalcs. 
S. 51. 

»    2. »   ; Typus; Rechte Klapps; a, b in naturlicher Griissc.  Paludinenschicliten des Langonia-Thalcs. 
S. 51. 

3. »    ;  Typus;    Rechte Klappe;    in   naturlicher Griissc.    Paludinenschicliten   des   Langonia-Thalcs. 
S. 51. 

»    4. » » »   ; var. dorica n. var.; Rechte Klappe; a, b in naturlicher Griissc.  Paludinenschicliten bei Kala- 
varda. S. 53. 

»     5. » » »   ;  var. dorica n. var.; Linkc Klappe; a, b in  natiirlichcr Grossc.  Paludinenschicliten bei Kala- 
varda, S. 53. 

»    0. » »   ; var. Calavardcnsis n. var.;  Linke Klappe; a, 6 in natiirlichcr Griissc.  Paludinenschicliten bei 
Kalavarda.  S. 53. 

7. »   ; var. Calavardcnsis n. var.;   Zusammengequetschtes Exemplar;   Linkc Klappe;  in naturlicher 
Grossc. Paludinenschicliten bei Kalavarda.  S. 53. 

»     8.     Dreissensia Rhodiensis   n. f.; Rechte Klappe;  Unterrand nicht ganz erhalten; a, b in 4 facher Vergriisscrung.   Paludinen- 
schicliten bei Kalavarda.  S. 58. 

'.). »    ;  Linke Klappe;   Unterrand unvollstiindig erhalten;   a, b, c in  4 facher Vergrosserung.   Palu- 
dinenschicliten   bei Kalavarda.  S. 58. 

»   10. »    ;  Linkc Klappe; a, b, c in 4facher Vergriisscrung.   Paludinenschicliten bei Kalavarda.  S. 58. 
»   11. »   ; Linke Klappe; Unterrand  nicht ganz erhalten; a, b, c in 4 facher Vergriisscrung.  Paludinen- 

schicliten bei Kalavarda. S. 58. 

'   • •£**%>. -j^- . 
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