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C i d  Befiihl S t n u  HmuxK» des f iiin tf»  NICOLAV8 I. Sur Bereisang 
dtr wenig bekannten F ttsoW h »Gegenden werde Mir im Jahre 1649 
torfch den-: Finaeeetfeinleii i flre&n K ankria und durch den Chef der 
Sftadbes . det* B eig»ingoiiüare, fieten leit T s c h e f fk in , erthevtt; -■ 
hesbndtm iu der Ahstedt,'die geognostisebe (Jobersieht des entep&ischen 
R nuhndij eh derich  rorit S ir  Bed. M arch tson  nnd de V e r n e n il  
gearbeitet hatte, za higttnsta. In einen! i e  wenig bekannten Land* 
striche schien asiod ess selbtt im Interesse derO eognosie durch aas 
nodnrendig^ ehgleieb >(ttr die Karte des Landes sichere Materialien sd 
smnselfc, Und als P. tr. K rtasen ttern  sieh bereit fand, an der beab* 
siehtigtenrRtisfe Tbeil. Su; nehmen, wurde ihm duroh dieselben HSmcr 
der AaLBnadcHST&: Uwkwl geographische Arbeiten dabei an übernehmen. 
Die allgemeinem geagneotischen R en d ite  gingen in das Werk «Russia 

the Drill» lif Marsh., Venu, Key*. Lenden 1845, über, doch konnten 
dort die «ihaelnen Beobachtungen nicht so genan angegeben werden, 
wie efc zu WünsOhen: wnr  ̂ zumal in Beeng anf ein Land, das "nur von 
wehigtb faehgenbssen.im Laufe des Jahrhunderts beBncht werden dürfte. 
Daher wurde d ir  dareh Sa. Exeeüe ns den Elnauzminister W rontsebenk d  
der > Auftrag ̂  ein besonderes Werk in deutscher Spruche darüber her« 
aasdngehen, >dds uaHrdie Beobachtungen P. ▼. K rn sen steru s  enthalten 
soUte». So* entstand) das rurliegehdc Werk, bei dessen Anordnung 
migblähr die felgenden; Ideen robgesebwebt haben.
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W i s s e n s c h a f t l i c h e  R e i s e w e r k e  w e r d e n  i n  v e r s c h i e d e n e n  A b s i c h t e n  

b e n u t z t .  D e n  E i n e n  i s t  e s  B c d ü r f n i s s  d e n  V e r f a s s e r n  i n  E i n z e l h e i t e n  

z u  f o l g e n ,  d a m i t  s i c  d i e  S o l i d i t ä t  u n d  d i e  M ä n g e l  d e r  M a t e r i a l i e n ,  d i e  

s i e  k r ä f t i g e n  u n d  e r g ä n z e n  w o l l e n ,  g e n a u  k e n n e n  l e r n e n .  S i n d  d i e s e  

M ä n n e r  a u c h  w e n i g  z a h l r e i c h ,  v e r d i e n e n  s i e  d o c h  a m  b e s t e n  b e d a c h t  

z u  w e r d e n ,  d a  n u r  s i e  d i e  e i g e n t l i c h e n  E r b e n  u n d  F o r t s e t z e r  u n s e r e r  

A r b e i t  a m  B a n  d e s  m e n s c h l i c h e n  W i s s e n s  s i n d .  A n d e r e n  i s t  e s  u m  

e i n e n  a l l g e m e i n e n  U e h e r h l i c k ,  u m  e i n  G e b ä u d e ,  d a s  k e i n e  G e r ü s t e  

v e r d e c k e n ,  z u  t h u n ,  u n d  d e n e n  i s t  n u r  m i t  e i n e r  g e o r d n e t e n ,  z u s a m 

m e n h ä n g e n d e n  D a r s t e l l u n g  d e r  l e t z t e n  R e s u l t a t e  g e d i e n t .  E i n e  D a r 

s t e l l u n g ,  d i e  b e i d e r l e i  B e n u t z e r  z u g l e i c h  b e r ü c k s i c h t i g t ,  m u s s  b e i d e n  

B a l l a s t  n e b e n  d e r  l V a n r c  b r i n g e n , u n d  d a s  s c h i e n  b e d e n k l i c h  i n  e i n e r  

Z e i t ,  w o  d i e  w i s s e n s c h a f t l i c h e  L i t t e r a t u r  o h n e h i n  d u r c h  d i e  a u f g e s p e i c h e r t e  

G e s c h w ä t z i g k e i t  d e r  J a h r h u n d e r t e  z u  e i n e r  L a s t  a n g e s c h w o l l e n  i s t ,  $ 9  

u n s e r  Y O t f t r ü v t o g d t r f c t A i t t f e  f l d s c M e e i i b z H r e d u o i i e n . s i e h < e e f a u h  . S o d c k r i i i t  

£ 3 - g e g r h w l i r t i g  R f e d ü p f h i s s y  d i e l  w i r s d i t ^ c b a d H i e l i B i i  i S p e c d ä l - W e r k e  n i c h t  

m d h r  z A t i  I r t b e d j U c t o d b m z t i r i n A I a c f c s c h l a g e i k f e i n B iH n e f e h t t a ,  i n i d e r  A r t y d a B f e  

e i n  j e d e r  d a r i n ,  i c U s  i D Ü i t b i g e  l e i i a h t  J h f c d e t . . '  D a h e r  : f V n c d e A  d i e l ,  g l e i d h a i *  

t i g t n  J t f a t e r i a l i d n  h i e r  i t u i l a a r i m e n g e s t e U t ;  u h d .  i ü t  d f c n i  g e o g r a p h i s c h e n  

O r t s b e s t i m m u n g e n '  d a r . A n f a n g g d m a c h l r  D e n n  1 f e i g e n  d i e  p i l ä o i t a l i h  

g t a o h C n  K c f l i o H i b i i t p M i y  d i e  f ü r  : d a a ;  U e b e i e i n a n d e p ;  \ d e r  S t h i c b t e h : n k  

e i n e m  T h  e i l e  d e r - O e o g i i o s M - d i o f e c I b »  B e d d b t a n g ‘g e w o n n e n ;  h a b e n ,  w i e  

E ä n g e t t - u n d  B r e i t d a g r a d b o f i l r  ^ d b s  . N e b f e n e i n a n d c i  d n i  d e r  G e o g r a p h i e n  

I f c m b f  s i n d  d i f e e J n d e l n e l i  g e i o g n a s t t e e h e n B e e b a c h t ü ' i g e n  i b . d e r  O r d n u n g  

e h n e a  j T a g e b k i o h e b  d n a S b l t i c D i « !  E r f a h r u n g i l  w i n d v  j e d e n  f e e i d f a r s n  , d h s e  

m M b t t n u t v  d u r a h  n d f e s e F o M t  d e n .  N a c h f o l g e r n :  l e i c h t )  m a c h t * ,  a A s e r b  

B c e b t o h t A n g t t i .  i h e s e i i d e r s  n  m a i g ü t g l i d t t « i i G c g e n d r n j  a n f i t a l l b  u n d  

O r t ,  ■■t M  h e r ü c k s i b h t i g c j i t  D i c s d  A b t h f e i l u n g d h . i w a r t n  i t n  iM a f i  I 8 4 f l  

g e d r u c k t , ! ,  a l s  a n d e r e  V o r h ä U n i a s d  d e n  J l o r d u s g e h t r  i v o m  « s a i i t e n i A r h e i t  

r i e f e i t j  1 ! S e i t d e i h  h h t  R .  v .  K r u s d n s i d r n  d i e  > J i n t e t i h l i m c  f i k r \  H y d r o *  

g i C p U e  b b t r h e i l f e t  u i n l  d i b  . a ü n t  W e t i k e  g e h ö r i g e s -  J h a d d n  I v o ü e i d i h  

D t . n n d h  d i e  T ä f e l n d e r  P a l ä o n t o l o g i e  f e r t i g .  & e n r i o # d c n > s i i i d / n  i s t  d e t i  

v o r d i i g l i b h e t b n  A u i g ^ f a n  d e r  R e i s e  b e r e i t »  g e n ü g t ,  . u n d  ieis> s c h r i t t t A n g c W  

m n t a d n , »  d a s :  W e r k i u .  s e i n e r  g e g r n i w M r t i g d n ' i  G o b t a l t  ' h b r a a s d n g e h e a i ;  

ß i o  B i r o i f e  C l a s s i c  r o h  B b n u t e o n t  i k w i r i  « a n  i t  B e e n g  i n u f ,  A e  o g n b s i »  

a u f  d a s  c i t i r t e  W e r k  n l 4 d 8 s f a i 4 t > t h b ; l i r a l * f v n v U i | f i g  t e m b i S e n ^ i w o  ü h ^ r H
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sichtliche D urchschnitte m itgctheilt und e rläu tert sind. Erlauben es 
aber V erhältnisse und M üsse, so sollen einige E rgänzungshogen nach
geliefert w erd en , die ein  gedrängtes Bild von der S tructu r des Landes 
nebst physicalischen , naturhistorischen und statistischen Notizen enthal
ten w erden. D ann e rs t kann auch d er gehörige Index  gegeben w erden.

Sonst gehörten naturw issenschaftliche Reisew erke zu r beliebten 
U ntcrhaltungslectüre; — je tz t wäre eine solche L iebhaberei vielleicht 
w en iger zu rechtfertigen. D enn die zu unterhaltenden L eser thnn 
besser daran ihre  Zeit au f die neueren  H andbücher zu verw enden, die 
ihnen das geordnete  Ganze e in e r W issenschaft, oft in  so anziehender 
Form darstellen. W ollen sie aber Schilderungen  von m enschlichen 
Thaten, F reuden  und Leiden, so mögen sic sich an das historische und 
poetische G ebiet und  an die dahin e insch lag inden  R eisen ha lten , wo 
derg leichen  eine ernste  B edeutung hat. F ü r Naturwissenschaften b ringen  
die m enschlichen Leiden deB R eisenden und seine G cm üths-E indrücke 
keinen G ewinn. Bei aller W ahrheit w iderstreben  die le tzteren  der 
w issenschaftlichen Gestaltung n ich t w en iger, als die m enschliche Phy- 
sionomik. N ur so v iel sei von den M ühseligkeiten unseren  Nachfolgern 
gestanden, dass die R eisen, trotz a ller Beschw erden, m eist m unter zum 

.Z ie le  und he ite r zurückfiihren , dass aber die B earbeitung des Gesam
melten die gefährlichste K lippe ist, die durch geste igerte  Anforderungen 
u n se re r Z e it im m er d rohender w ächst. E rst w enn diese umschifft ist, 
an d e r so viele d er Vortrefflichsten sche ite rn , daun lasst nns ein F reu- 
denm abl feiern. Is t aneh vorliegendes W erk  d er Gefahr n icht vollständig 
en tgaugen, so d a rf man an die besonderen  Schw ierigkeiten  und doppel
ten  K osten bei e in e r H erausgabe in P e te rsbu rg  zu r Entschuldigung 
erinnern . Schliesslich bleibt uns die angenehm e Pflicht, unseren  Freunden 
und V orgängern D r. S c h r e n c k ,  d e r im Jah re  1837 das europäische 
Sam ojedcnland here ise te , und D r. R u p r e c h t ,  d e r im Jah re  1841 m it 
D r. S  a w e l j e f ,  die Halbinsel K anin und die Tim unsche Küste besuchte, 
d ir  die rückhaltlose M ittheilung ih re r  uugedruckten M aterialien zu 
danken. Es w ird sich übrigens noch Gelegenheit finden, die Leistungen 
d ieser M änner flir Geognosic und Geographie besonders zu erw ähnen.

W i e n , den 22. November (4. D eeem ber) 1846.

Alexander Graf Keyserling»
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Der H auptgrund  der gegenwärtigen Reise wär eine geognoslische Untersuchung 
des Petschoralandes, oder der Gegend zwischen dem Mesensystera und dem Ural
gebirge; —  eine Untersuchung der es in einem so unbekannten Gebiete grossenthefls 
an der gehörigen geographischen Unterlage fehlte. — Diese zu verschaffen, war der 
nächste Zweck der geographischen Arbeiten, die mir aufgelragen waren und die bei 
dem unaufhaltsamen Vorscbreilen, wie es das geognostische Interesse gebieterisch 
eiheischte, nur auf eine möglichst grosse Anzahl von Ortsbestimmungen und auf eine 
Verzeichnung des Laufes der befahrenen Flflssc sich beschränken mussten; zu topo
graphischen Aufnahmen fehlte es an Zeit und besonders an Personal. Den Umständen 
waren auch die mitgenommenen Instrumente angepassl, und bestanden aus einem 
Troughtonschen achtzölligen Sextanten von zehn Secunden Einlheilung nebst Stativ, aus 
einem künstlichen Horizonte, zwei Taschenchronometern von Hanlh, einem Boxohrono- 
meter, den Herr Hauth die Gefälligkeit gehabt hat für die Dauer der Reise zu leihen, 
zwei kleinen portativen Azimuthai-Compassen, von denen einer ein Stativ hatte, und 
aus einem Barometer zu Höhenmessungen.

Die L ängenbestim m ungen konnten nur auf Zeitüberlragung durch die Chro
nometer gegründet werden; für die Zeitbestimmung liessen sich fast nie correspondi- 
rende Sonnenhöhen benutzen, da der Aufenthalt zu dieser Aibeit nur wenige Stunden 
dauren durfte. Da Alles dabei von dem Gange der Uhren abhing, so musste auf 
dessen Regelmftssigkeit die grösste Sorgfalt verwandt werden, und daher hielt ich die 
Chronometer während der Landreise von St. Petersburg bis nach dem Dorfe Kertschem 
an der Wylschegda, eingepackt in zwei einander umschBessende Kasten, beide mit 
Drathfedem und Haarkissen versehen, in horizontaler Lage auf den Händen in der 
Schwebe, nm sie möglichst vor Erschütterungen zu bewahren. Während der ganzen 
Reise im Petschoralande lagen die Uhren horizontal, in völliger Ruhe im Boote. Aber 
hier, wie auch während der Landreise wurde die Regelmässigkeit des Ganges der 
beiden Taschenchronometer schon durch geringen Temperatur Wechsel gestört; geschweige 
denn durch Schwankungen von -+- 23° bis -+- 3° R., die vom Tage zur Nacht za-
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weilen sich zutrugen. /Auf der Rflokreise von Ustsyssolsk nach St. Petersburg hielt 
ich die beiden Taschenchronomeler in den Seilentasct)en, hart am Körper, wo sie einer 
gleichmassigen Temperatur ausgesetzt waren und da gaben die 3 mal täglich gemachten 
Vergleichungen eine vollkommen regelmässige Differenz, analog dem auf der academi- 
schen SternwarW ermittelten Gttige. *) Z* spät'habe ich’ auf'solcher Vf eise die 
Erfahrung gemacht dass die Anomalien 'im Gange'der Taschenchronometer grossentheils 
nicht den Erschütterungen, sondern dem Temperalurwechsel zuzuschreiben waren, und 
cs ist unter diesen Umständen der Genauigkeit entsprechender die Längenbestimmungen 
ansschliesslieh auf den Gang des Boxchronometers zu gründen, der unter allen Ver
hältnissen der Reise die Regelmässigkeit seines Ganges beibehielt. Bestimmungen 
einiger schon früher von dem Astronomen Wisnie&ky fixirler Punkte erlauben ein 
Urtheil über die Genauigkeit der mit diesen Hülfsuiitleln gewonnenen Resultate. — 
Uebrigens gestaltete sich der Verlauf der Rejse sehr günstig für die Bestimmung des 
Ganges der Uhren; dagegen machte er es unmöglich eine besondere Wahl in Betreff 
der zu bestimmenden Punkte zu treffen; ja einige mal fielen die Beobachtungen auf 
ganz ungünstiges Terrain, oder auf Punkte die sich nicht topographisch genau bezeichnen 
lassen, die aber für die Bestimmung der Flussrichlungen von Nutzen gewesen sind.

Die Flüsse konnten auf einer so beschleunigten Reise nicht anders aufgenommen 
werden als durch die Bestimmungen des Boolslaufes. Diese Operation, welche ganz 
einer gewöhnlichen Schiffsrechnuug glich, war besonders auf kleineren Flüssen mit 
manchen Schwierigkeiten verbunden; bei der grössten Aufmerksamkeit mussten sich bei 
dieser Boolsrecbnung Fehler einschleichen, besonders bei der Taxation der Schnellig
keit des Bootslaufes, die nicht oft gemessen werden konnte, da die grosse Anzahl 
von Stromricklungen auf kleineren Flüssen eine ununterbrochene Beobachtung erforderte. 
Auf dem Flusse, die nördliche Mylwa, sind im Laufe von drei Tagen mehr als zwei 
Tausend Slromrichtungen bemerkt. Die Schnelligkeit des Bootes wurde mittelst 
eines Schiflloggs gemessen; statt des Schwimmers halle ich ein schweres Gewicht 
angebunden, welches am Boden einen festen Anhallspuukl bildete und dadurch die 
Schnelligkeit unabhängig von der Strömung zeigte. Wurde das Boot gegen den Strom 
gezogen, so war der sehr gleichmässige Schritt der Leute ein sicheres Sobnelligkeits- 
maas. Zum Grunde dieser Bootsrechnungen dienten die astronomisch-bestimmten Punkte, 
ohne welche eine solche Aufnahme nicht mit Nutzen ausgefukrt werden kann. Eine

4
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• )  Der Astronom Wisniefsky hat die Güte gehabt nicht nur den Gang der Chronometer zn ermitteln, 
sondern auch die Genauigkeit der auf dieser Reise gewonnenen Resultate seinerseits zu prüfen, Wofür ich 
bei dieser Gelegenheit meinen Dank Sflenlllch ausspreche.
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jede Fahrt zwischen zwei astronomisch -bestimmten Punkten theflte ich in viele zwi
schenliegende Punkte, die wo möglich auf Dörfer, Inseln, Flussmündungen oder andere 
bem erkender^ Geg^lfyfle fiftlfiijj fo r fc lfä n tfjle a  vqn, einer, halben bi? ejnpr Stunde 
von einander getrennt. Nach den Angaben der Bootsrechnung berechnete ich die Länge 
und Breite aller dieser Punkte und ebenfalls den letzten astronomisch-bestimmten Punkt. 
Stimmte der berechnete mit dem beobachteten Punkte überein, was nur selten war, so 
mussten alle zwischeqliegenden Punkte ebenfalls als richtig angesehen werden. War 
dieses aber niobt der Fall, so war die Differenz der aufgelaufene Fehler iür die ganze 
Dauer der Fahrt, welcher verhältnissmüssig der Zeitintervalle zwischen den interme
diären Punkten vertheilt wurde, und so für die Breite und Länge eines jeden Punktes 
eine Correction gab. — Auf diese Weise sind alle von mir befahrenen Flüsse aufge
nommen und berechnet. Auf kleinen Flüssen konnten sich in der Bootsrechnung eher 
Fehler einschleichen; bei grossen Strömen, wie an der unteren Petschora, war cs 
unmöglich alle äusseren Gegenstände mit derselben Genauigkeit, wie auf kleinen Flüssen, 
zu fixirea, dafür konnte die Bootsrechnung mit grösserer Genauigkeit geführt werden. 
Aus der ganzen Natur einer solchen Aufhahme kann von einer speciell-topographischen 
Genauigkeit nicht die Rede sein, besonders an der unteren Petschora Yom Dorfe Cha- 
barieha an, von wo der Strom sehr Inselreich wird und alle bemerkenswerthen Gegen
stände an den Ufern selten im Bereich eigener Beobachtung lagen.

Breltenbestlmmmgen.

Die Breitenbestimmungen beruhen meistens auf Circummeridianhöhen der Sonne. 
Von den achtundvierzig bestimmten Punkten sind nur drei, durch einzelne Mittagshöhen, 
und zwei durch den Polarstern bestimmt. Der Moment des wahren Mittags ist jedesmal 
aus correspondirenden Sonnenhöhen bestimmt, die aber keine volle Stunde vor und 
nach Mittag gemessen werden konnten; der Fehler im Mitlagsmoment kann auf.jeden 
Fall nur sehr gering sein und auf die Polhöhie, bei den gleichzeitig entfernt liegenden 
Höhen am Vor- und Nachmittage keinen Einfluss haben. —  Die gemessenen Höhen 
sind ganz wiUkührlich in Reihen von sieben bis zehn Höhen getheilt und das Resultat 
einer jeden Reihe beigegeben. Die beiden Polhöhen nach dem Polarstern beruhen auf 
Höhen ausserhalb des Meridian? gemessen und die Berechnung ist nach dem Gange des 
kleinen Boxchronometers No. 47 gemacht. Im Dorfe Kischkinskaja sind die Höhen mit 
den Reservesextanten gemessen.



Venelchnkfl der getgnphlBch - kesttmmten Orte.

N. Breite. Lingeöstl. v. Pari*.
Pag. 64. Peg. 137.

Chabaricha, Dorf an der Petschora. 65? M! 18760 49? 59.'44785
65-68. 13».

Ishma, Dorf 65 0 24,35 51 34 54,6
69. 140.

Ishma, Floss a. d. Mündung des Olsch-ju. 64 27 41,83 51 1 26,85

Ishma, Fl. a. d. SlromschneUe Serdze.
70.

63 51 33,50 —  —

72. 143.
Ishma, Fl. am Ufer. 63 13 39,83 52 10 42,3

35-36. HO.
Jögra-Ljaga, Fl. a* d. Mündung i. d. Ylytsch. 62 28 4,94 56 40 5,10

37. 111.
Jögra-Ljaga, Fl. am Ufer. 62 22 36,08 56 53 4,50

62. 136.
Kamennoje-See, Im Umangebirge *). 67 22 45,0 46 37 57,75

Kertkerofski, Dorf a. d. Wytschegda.
76.

61 49 3,20 --------

Kischkioskaja, Dorf a. d. Suchonna.
9.

60 21 57,45 _  _

41. 114.
Kogil, Dorf am Ylytsch. 62 38 36,72 54 48 23,55

43. 115. . '
Mitrofanowa, Dorf a. d. Petschora. 63 10 41,0 53 43 13,65

32. 107.
Mortjor, Dorf am Ylytsch. 62 27 30,55 55 9 4,20

21. 98.
Mylwa, südl., Zull. d. Wytschegda. 61 53 32,78 52 48 3,45

Mylwa, sttdl., Zull. d. Wytschegda, am Beginn der 22. 99.
Kalkfelsen flussaufwärts. 62 5 54,63 52 53 39,30

24. 101.
Mylwa, nördl., Zull. d. Petschora. 62 27 24,57 53 56 29,25

20. 96-97.
Mylwina, Dorf a. d. Wytschegda. 61 45 47,47 52 35 46,35

• )  Der See lag vom Beobachtungspunkte nach dem wahren Compass in N. 38° VT. eine itahänische 
Meile entfernt, und dem gemäss ist seine Breite und Länge hier angegeben.



N. Brette. Liege Bell. v. Paris.
Pag. 60-61. Png. 135.

Q knina, D orf a. d. Petsofaora. 67?  34-.’ 32146 4 9 ?  52 : 4 1 J8 5
47-48. 121.

O ranfcts, D orf a. d . Petschora. 6 4 4 9 4 9 ,2 3 5 5 2 8 67*0
38. 112.

P e iseho ra-il-ls , Q uellberg d. Petschora, sein Gipfel *}. 62 11 67 T 5 8 ,6 5

F eisdhara, PL a . d . Insel Gharina.
57.

6 6 3 0 5 ,1 8 ... ■ .
50-51. 123.

P e tsch o ra , F l. a. d. In s. D em sow ka. 6 6 1 8 1 6 ,9 3 63 8 5 1 6 ^ 0
56. 131.

P e tscho ra , H . a. d . In s . K am ennoi-nos. 6 5 51 53*90 4 9 5 0 3 1 ,2 0

P etscho ra , R .  a. d . Ins. K flsofski.
63.

66 35 5 9 ,6 7
45. 117.

P e tsch o ra , F l. a. d. Ins. K utschpochsja-di. 6 3 51 2 7 ,9 0 5 4 59 31*8,
■ 44. 116.

P e tsch o ra , F l. a>. dt Ina. U set-d i. 6 3 2 7 34*70 . 5 4 15 7*80

‘P e tsch o ra , Fl. -  Ufer.
42.

6 2 3 1 2 8 ,5 1 i. .! ■K—  ■ '
* . • 52. 124.

P e tsch o ra , R . - U f t* . 6 5 4 8 1 8 ,< $ 6 2 ,2 2 29*85

FöddelSktoje, D o r t 4L' d; W ytschegda.
75.

6 1 5 4 3 3 ,9 7
46. 119.

Soplessa, Schleifsteinberg. 64 22 34,06 55 15 20,4
25-30. 102.

Troizkoje od. Petschorski-pogost, Dorfa. d. Petschora. 62 42 5,17 53 53 9,15
73. 144.

Tscher, Fl.-Mündung in die Ishma. 62 59 21,86 52 11 53, S5
74.

Tscher, Zoll. d. Ishma, am Schleppwege. 62 44 45,7 -----
75. 145.

Tscher, Zull. d. Wytschegda, am Schleppwege. 62 42 34,56 52 9 49,95
23. 100.

Üktül, Mündung •• ) . 62 0 7, 52 56 31,35

• )  Der Gipfel lag vom Beobachlnogsponkle nach dem wahren Compass in S. 3 t°  0. 1050 Saschdn 
entfernt, und dem gemäss ist seine Breite and Länge hier angegeben.

**3 Die Beobachtung am Üktül konnte wegen des ungünstigen Terrains nicht hart an der Mündung gemacht 
werden. 'Nach einer sehr genau gemessenen Fahrt von der Mündung bis zum Beobachtnngspunkte, der am 
linken Ufer, an einem schroffen Sandufer lag, betrug die Entfernung 0,47 einer ilaliänischen Meile, davon 
nach Süden 15 Secunden. Demnach ist die Breite hier bestimmt.
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Ust-Ishma, Dorf a. d. Ishma.

Ust-Kulöm, Dorf a. d. Wytschegda. 

Ust-Pejja, Dorf a, d. Ishma.

Ust-Uchta, Dorf a. d. Ishma.

Ust-Ussa, Dorf a. <L Ussa. 1 

Ust-Zylma, Dorf a. d. Petschora. 

Welikowisjatschnaja, Dorf a. d. Petschora. 

Woktyldin, Dorf a. <L Petschora.

Ylytsch, Fl. am Ispyred (Felsenthor).

Ylytsch, Fl. a. d. hu. Mitschelasta-di.

Ylytsch, FL a. 4, hu. Pall—dl.

Ylytsch, Fl. a. d. Ins. Sheshem-di.

1V. Breite. Länge Bst]l.r.Puis.
53. Ptg. 127.

65?17! 48'13 5©?<34.' 49*66
18. 95-96.

61 40 47,86 5« 21 49,76
141.

-----  51 23 28,8
71. 142.

63 37 51,83 51 33 45,3.
49. 122.

65 58 26,91 54 34 23,25
54- 55. 130.

65 26 23,61 49 48 51,6'
58-59. 133.

67 14 59,26 49 43 48,3
118.

-----  55 8 55,95
33. 108.

62 34 0,66 55 44 30,45
39-40. 113.

62 30 7,96 56 1 26,70
31. 106.

62 33 3,60 54 37 40,65
34. 109.

62 25 26,28 56 13 51,9



I .  B R E I T E N B E S T I M M U 1 V G .

I. DORF KISCHHNSKAJA, 
am rechten Ufer der Suchona, hinter dem Posthause.

Bestimmung der Polhöhe aus Circummeridianhöhen - der Sonne.

Stundenwinkel. Doppelte Höhe Stundenwinkel. Doppelte HObe
des U. R. des U. R.

10 - . 
ää JnilJ- 

1843.

1-le Reihe.1 2-te Reihe.

o!1 191 301 — 105? 23.' 30." O*1 01 59." — 105? 431 101
16 45 — 28 25 1 . 6 — 42 40
14 45 — 31 20 2 17 — 42 15
13 17 — 33 30 3 15 — 41 45
11 53 — 35 20 5 13 — 41 0
10 31 ' — 36 35 6 39 — 38 30

9 9 — 37 30 8 58 — 37 30
6 40 — 39 45 10 27 — 36 10
4 11 — 41 50 12 31 — 34 20
2 7 — 43 10 13 44 — 32 30

Aus der 1-ten Reihe ^ ~ 6 0 ?  21.' 54J21. Ans der 2-ten Reihe <p ~  60? 22.' 0J69. 

Kollimationsfehler des Sextanten — 1.' 151'

Baromelerhöhe 331 ”42 Pariser.

Temperatur der Luft 13? 1 R.; des Quecksilbers -»- 13? 8 R.

Das Mittel aus beiden Reihen giebt <p —  GO? 21.' 57|45r



10 BHEITBK.

H. WELIK1-UST-JUG.

Der Beobachlungspunkt hier, war im Garten eines Hauses an der Hauptslrasse, 
dem Kauihause gegenüber.

Bestimmung der Polhöhe aus Circummeridianhöhen der Sonne.

Stuudenwinkel. Doppelte Höhe SlundenvinkeL Doppelte Höbe
des U. R. des U. R.

1-te R e i h b . 2-le R e i h e .

17.' 0" — 104? 38: 55: Ol* 3.’ 34!’ — 104? 52: 101'
15 23 — 41 15 L 29 — 52 20
12 44 — 44 35 0 7 — 52 30
11 12 — 46 30 1 58 — 51 40

9 34 — 48 25 3 30 — 51 30
7 32 — 49 55 4 48 — 51 5
5 0 --- 51 10 6 53 -- 49 50

Aus der 1-ten Reihe =  60?45.'30J74. Aus der 2-len Reihe ^ ~ 6 0 ? 4 5 .'4 i , 'l5 .

3-le Reihe.

Ol* 8.' 131' — 104? 49.’ 01'
10 52 — 47 0
12 2 — 45 5
13 11 — 44 5
15 4 — • 41 20
16 17 — 39 40
17 33 — 37 35

Aus der 3-ten Reihe ^>~G0?45.' 37*83.

Kollimationsfehler des Sextanten -h  35" 

Barometerhöhe 336J'50 Pariser.

Temperatur der Luft -+- 16? 8 R.; des Quecksilbers 17? 5 R.

Das Mittel aus den drei Reihen glebl <p —  60? 45.’ 36*57.



n. WELIKI-UST -JUG.

B u r r u . 11

Bestimmung der Polhöhe aus Circummeridianhöhen der Sonne.

Stondenwinkel. Doppelte HShe Stuedenwinkel. Doppelte H5he
des U. R. des U. R.

12 . . 
5*

1843.

1-te R eihb. 2-te Reihe.

o!* 20: 531' — 104? 29.' 501' ob 4.' 18" — 164? 50.' 5."
18 18 — 35 15 2 18 — 50 35
16 54 — 37 20 1 18 —

o
4 50

14 58 — 40 10 0 22 — 50 55
13 20 — 42 30 2 11 — 50 40
10 53 — 45 5 4 10 — 50 10

9 33 — 46 30 5 30 — 49 30
7 59 — 48 40 7 29 — 48 35

Aus der 1-ten Reihe 60?45.'32J05. Aus der 2-lcn Reihe ^  — 60? 45.'36,'22.

3-te Reihe.

1* 8: 42: — 104? 47.’ 45:
‘ 10 8 — 46 10

n 18 — 44 50
16 10 — 38 20
17 18 — 36 10
18 35 ‘ — 34 5

Aus der 3-ten Reihe ^  — 60?45.'36|!33.

Kollimalionsfehler des Sextanten 35.“

Barometerhöhe 336J'20 Pariser.

Temperatur der Lull 20? 0 R.; des Quecksilbers -+- 21? 5 R.

Das Nittel aus den drei Reihen giebt <p ~  60? 45.' 34J87.

2*



12 BfilTRR*

D. WELIKI-UST-JUG. 

Bestimmung der Polhöhe ans Circummeridianhöhen der Sonne.

Stund enwinkeL Doppelte Höhe
des U. R.

1-le Reihe.

-  Juni. 0,1 3: 50? “  104? 48: 10“
25 2 14 — 48 501843.

0 29 — 49 50
2 44 — 48 15
4 59 _  47 15
6 26 — 46 45

Aus dieser Reihe ^  =  60? 45.' 36'11.

Kollimationsfehler des Sextanten 301'

Barometerhöhe 335*'90 Pariser.

Temperatur der Lull 18? 0 R.; des Quecksilbers -i- 19? 0 R.



Bim m . 13

n. WELKI-UST-JUG.

Bestimmong der Polhöhe ans Circummeridianhöhen der Sonne.

Stundenwinkel. Doppelte Höbe Stundenwinkel. Doppelte Höhe
des U. R. des U. R.

g iu n i .  °* 
1843.

1-le Rbihb. 2-te Rbihb.

o: 21." — 104? 45.’ 50!’ Ol* 11.' 44!' — 104? 38.' 55."
l 45 — 45 45 13 6 — 37 0
2 56 — 45 0 14 31 — 35 15
5 8 — 43 40 15 40 — 33 ‘30
6 18 — 43 20 16 51 _— 31 30
7 54 — 42 0 17 41 — 30 0

10 15 — 40 10 18 56 _ 28 0

Ans der 1-ten Reihe ^>=z60?45.' 38*32. Aus der 2-ten Reihe ^  =  60?45.’40^02. 

3-te Rbihb.

20! 30." — 104? 25.' 5."
21 24 — 23 20
22 31 — 20 45
24 7 — 17 40
25 8 — 14 40
26 49 — 10 30
27 49 — 8 15
28 52 — 5 10
i Reihe <$>zz 60? 45.' 40; 33.

Kollimalionsfehler des Sextanten 40!'
Barometerhöhe 334J'20 Pariser.
Temperatur der Luit -+- 22? 50 R.; des Quecksilbers -+- 23? 0 R.
Das Mittel aus den drei Reihen giebt <p —  60? 45.’ 39*56.
Bestimmung am 11 Juni giebt .......................  36*57.

1 2 ...............................................34J87.
1 3 ............................................... 36*11.

Das Mittel aus den vier Tagen giebt <p —  60? 45.' 36,*78.



14 BREITER.

III. SOLWYTSCHEGODSK.

Der Beobachlungspunkf war im Garten, dem Posthaose gegenüber.
Bestimmung der Polhöhe aus Circummeridianhöhen der Sonne.

Sluodenwinkel. Doppelte Höhe Stondenwinkel. ,  Doppelte H5he
des U. R. des U. R.

t-te  R e i u e . 2-te R e i i i e .

15 .  .
27 Juni- 

1843.

O1.1 9! 24!' — 103? 29.’ 30!’ Ol? 8! i :  — 103? 30! 0.'
7 21 — 31 5 10 10 — 28 10
5 51 — 31 35' 11 18 — 27 10
2 37 — 33 0 12 19 — 25 50
0 46 — 33 15 13 24 — 24 50
3 6 — 32 50 15 15 — 22 10
4 52 . — 31 45 16 18 — 20 40
6 10 — 31 15 17 12 — 19 15
7 7 — 30 35 18 29 — 16 50

1-ten Reihe £ =  61? 19.' 42:86. Ans der 2-ten Reihe £  =  61? 19! 48197

3-tc R e i h e .

Ol1 20.' 52!' — 103? 12.' 20?
22 11 — 9 55
23 14 — 8 5
24 4 — ■ 6 15
25 0 — 4 10
26 5 — 1 30
27 13 — 102 58 40
28 6 — 56 20
28 50 --- 54 0

Aus der 3-ten Reihe <p—  61? 19.'47Ü58.

Kollimalionsfehler des Sextanten +  40!'

Barometerhöhe 334*'95 Pariser.

Temperatur der Luft -+- 19? 0 R.; des Quecksilbers 20? 0 R.

Das Mittel aus den drei Reihen giebt £  —  61? 19.' 46J47.



IV. KREISSTADT USTSYSSOLSK im Gouvernement Wologda.

BREITE«. 1 5

Der Beobachtungspunkt war im Garten, im Hause des Kaufmanns Tarakanoil, 
am Platze bei der Calhedrale.

Bestimmung der Polhöhe aus Circuinineridianhöheit der Sonne.

Slundenwinkel. Doppelte Höhe
des U. R.

1-te Reihe.

6.’ 26." — 102? 27.' 5:
7 53 — 25 20
9 3 — 24 35

10 0 -  23 40
11 17 — 22 25
12 10 — 21 15
13 3 — 20 20
13 57 — 19 30

Aus der 1-ten Reihe 61? 40.'23,’36.

Slundenwinkel. Doppelte Höno
des U. R.

2 - t e  R e i h e .

Ol* 14.' 59? — 102? 18: 10?
15 49 — 16 50
16 47 — 15 25
17 50 — 13 25
20 36 — 9 10
21 55 — 6 30
22 45 — 4 45
23 53 — 2 15

der 2-ten Reihe <p =  61? 40.' 23"95.

Kollimationsfehler des Sextanten -t- 40."

Barometeihöhe 334J'50 Pariser.

Temperatur der Luft -t- 15? 5 R.; des Quecksilbers -+~ 17? 0 R. 

Das Mittel aus den beiden Rihen <p —  61? 40! 23J65.



16 BREITEN.

IV. UST-SYSSQLSK.

Bestimmung der Polhöhe aus Circummeridianhöhen der Sonne.

20 Juni. 
2 Juli.
1843.

Standen Winkel. Doppelte Höhe 
des U. R.

Stundenwinkel. Doppelte Höbe 
des U. R.

4—te Reihe.•
' 2-te Reihe.

ol* 21: 14" — 102? o: 5!’ ol1 r. 21? — 102? 20.' 0!'
19 29 — 3 15 3 32 — 19 50
18 25 — 5 10 5 8 — 19 20
17 25 — 6 40 6 19 — 18 30
16 4 — 9 5 14 28 — 10 30
14 53 — 10 20 15 17 —  9 40
14 0 ■— 11 15 16 2 — 8 30
12 56 — 12 40 16 49 — 7 20
10 20 — 15 40

1-ten Reihe ~ 6 1 ° 4 0 .' 17*15. Aus der 2-len Reihe $ = 6 1 ? 4 0 .'2 4 ? 6 i

3-le Re ih e .

Ol1 17.' 32!' — 102? 6.' 20!'
18 21 — 5 5
19 4 — 3 40
19 57 — 2 5
20 46 — 0 30
21 26 —  101 59 35
22 1 — 58 10
22 49 — 56 30
23 44 — 54 30

Aus der 3-len Reihe 61?40.' 23J35.

Kallimationsfehler des Sextanten h-  40!'

Barometerhöhe 334?'50 Pariser.

Temperatur der Luft -+- 15? 5 R.; des Quecksilbers -+- 17? 0 R.

Das Mittel aus den drei Reihen giebt ^  ~  61? 40.' 21*83.



iim n . 17

IV. UST-SYSSOLSK.

Bestimmung der Polliöhc aus Circummeridianhöhen der Sonne.

Stundenwinkel. Doppelte Höhe Slundenwinkel. Doppelte HShe
des U. R. des U. R.

31 JnnL 
3 Juli
1843.

1-te Reihe. 2-te Reihe .
o!1 30.' 45:1 — 101? 29: 10: Ol1 197 16." — 101? 547 257

29 23 — 32 10 18 20 - 56 5
27 59 — 35 35 17 26 — 57 40
26 59 — 38 35 16 31 — 59 10
26 2 — 40 50 13 37 — 102 3 10
25 7 — 42 55 12 6 — 5 10
23 31 — 46 30 10 49 — 6 32
22 38 — 48 10 9 43 — .7 40
21 19 — 51 0 8 33 — 8 30
20 19 — 52 40 7 29 — 9 15

i-ten Reihe £ =  61? 40718J64. Aus der 2-ten Reihe £ =  61? 407 18*01

3-tc R eihe. 4-te Reihe.
0* 6.' 4:' — 102? 97 557' OV 107 77' — 102? 67 557’

4 21 — 10 40 11 23 — 5 20
2 49 — 11 15 13 16 — 3 30
1 3 — 11 30 14 22 — 2 5

, 0 5 — 11 25 15 44 — 0 5
4 0 — 10 45 17 36 — 101 57 5
5 2 — 10 5 18 44 — 55 30
5 54 — 9 45 19 54 — 53 10
8 3 — 8 25 20 59 — 51 10

22 3 — 49 25
Aus der 3-ten Reihe £ = 6 1 ?  407 25718. Aus der 4-ten Reihe £ = 6 1 ? 4 0 7  26758. 

Kollimationsfchlcr des Sextanten -+- 40"
Barometerhöhe 335,"55 Pariser.
Temperatur der Luft ■+- 18? 2 R.; des Quecksilbers -+- 19? 0 R.

■ Das Mittel aus den vier Reihen giebt <p =  61? 40.’ 22'10.
Die Bestimmung am 19 Juni giebt £  =  . . . . 23*65.

am 20 „ ............................................. 21783.
Das Mittel aus den drei Tagen giebt £  — 61? 40.’ 22753.



1 6 n n T B H .

Der Beobachtungspunkt war nicht im Dorfe selbst, sondern am entgegenliegen
den linken Ufer der Wytschegda, an der Ueberfahrlss teile. Da der Lauf des Stroms 
beim Dorfe eine WNW-liche Richtung hat, so wird die Breite des Dorfes selbst 
etwa um 10 Secunden nördlicher sein.

Bestimmung der Polhöhe aus Circummeridianhöhen der Sonne.

Slundenwinkel. Doppelte Höhe StundenwinkeL Doppelte Höbe
des U. R. des U. R.

V. KIRCHDORF UST-KULOM.

24 Juni.
6 Juli.
1843.

1-te R eih e . 2-te R eih e .

25.' 291' — 101? 10.’ 51' ol1 8: 14? — 101? 36.' 40?
18 22 — 24 30 7 8 — • 37 30
17 10 — 26 15 6 20 — 38 0
14 43 — 29 55 3 43 — 39 10
12 52 — 32 10 2 10 — 39 40
11 48 — 33 55 0 43 — 39 50
10 14 ,— 34 0 0 54 — 39 35

9 26 — 35 50 •2 6 _ 39 25
Aus der 1-len Reihe <£;= 61?40.'45J34. Aus der 2-ten Reihe ^ “ 61?40:42,*71. 

3-te Reihe . 4-te R eihe.

Ol* 4.' 4? — 101? 38.' 40? o!* 13.' 21? — 101? 31.' 20?
5 44 — 37 50 14 16 — 30 10
6 50 . — 37 30 15 10 — 29 20
7 40 — 36 50 15 54 — 28 0
8 24 — 36 20 16 50 — 26 40
9 20 — 35 30 17 45 — 25 0

10 48 — 34 0 18 43 — 24 20
11 46 — 33 10 19 33 — 22 20
12 32 — 32 20 20 23 — 20 20

3-len Reihe <pz i  61? 40.' 5ij86. Aus der 4-ten Reihe ~ 6 1 ?  40.’ 51752.
Kollimalionsfehler des Sextanten -t- 401'
Barometerhöhe 334J'50 Pariser.
Temperatur der Luft -+- 21? 0 R.; des Quecksilbers 21? 4 R.
Das Mittel aus den vier Reihen giebt <p ~  61? 40.' 47*86.



B U lT O t. 1 »

Der Beobachtnngspunkt war an! dem Berge, unweit der Kirche. 

Bestimmung der Polhöhe aus Circummeridianhöhen der Sonne.

VI. KIRCHDORF MYLWINA, an der Wytschegda.

Slundenirinkel. Doppelte Höhe 
des U. R.

Stundenwinkel. Doppelte Höhe 
des U. H.

i-te  Rbihe. 2-te R eihe.

29 JnnL 
11 Juli.
1843.

o!1 18' 36:' — 100? 6.' 351’ oV 8.' 58!' — 100? 18' 451'
17 21 — 8 25 8 4 — 19 30
15 2 — 11 45 6 24 — 20 20
13 39 — 13 35 4 28 — 2L 0
12 48 — 14 40 2 16 — 22 0
11 29 — 16 30 0 48 — 22 20
10 30 — 17 20 2 54 — 21 30

1-ten Reihe <p=  61° 45.'47,'03. Aus der 2-ten Reihe <p=  61? 45.’43,'21

3-te Reihe. - 4-te Reihe..

0*1 3.' 45:' — 100? 21: o:* O*1 21.' 21." — 100? i: 40!'
5 7 —  ■ 20 35 22 51 — 99 58 40

11 31 — 15 10 25 21 — 53 5
17 59 — 7 50 26 25 — 51 0
18 54 — 6 10 27 14 — 48 50
19 44 — 4 50 28 4 — 46 40
20 27 _ 3 10 28 58 — 44 25

Ans der 3-ten Reihe ^ = 6 1 ?  45.'52*73. Ans der 4-ten Reihe ^ = 6 1 ?  45.' 48|15.

3*



20 m ibitce .

Stundenwinkel. Doppelte HShe
des U. H.

VI. KIRCHDORF MYLWINA, an der Wytschegda.

5-te Reihb.

Ol1 29.' 48? — 99? 42.' 0?
30 36 — 40 20
31 20 — 38 30
32 6 — 36 10
32 51 — 33 40
33 31 — 31 55
34 11 — 29 50

Ans der 5-ten Reihe <p~  61? 45.' 46;21.
«

Kollimationsfehler des Sextanten +  40.

Baromelerhöhe 332|'80 Pariser.

Temperatur der Luft 15? 8 R.; des Quecksilbers 13? 8 R.

Das Mittel aus den fünf Reihen giebt (f> —  61? 45.' 47,47.



B MUTEN. 2 1

vn. AN DER SÜDLICHEN MYLVA. 

Bestimmung der Polhöhe aus Circummeridianhöhen der Sonne.

Slundenwinkel. Doppelte Höhe 
des U. R.

Standen Winkel. Doppelte Höhe 
des U. R.

t- le  Rr ih i . 2-te R u h r .

h 3* -
1843.

oV 35: 237 — 98? 21: 25: o!1 23: 44: — 98? 51: 40."
33 34 — 26 50 21 56 — 55 35
32 16 — 30 25 20 49 — 57 30
30 55 — 34 40 19 26 — 99 0 0
28 13 — 41 20

QO 20 — 1 25
26 55 — 45 40 17 5 — 3 20
25 53 — 47 30 16 2 - 5 20
24 56 — 48 55 14 20 — 7 20

1-ten Reihe <p \=  61? 53: 30?42. Aus der 2-ten Reihe <p= 6 1 ? 53: 36^31

3-te R b i h i . 4-te R b i h b .

0* 13.' 18." — 99? 9.' o: o!1 o: 52: — 99? 16: 55:
12 18 — 9 45 l 10 — 17 10
11 11 — 10 50 2 4 — 16 50
4 35 — 15 40 2 50 - 16 30
3 50 — 16 10 3 47 — 16 15
2 57 — 16 20 4 32 — 15 40
1 45 — 16 40 5 43 — 15 15

6 26 — 14 45
7 7 — 14 10

l-ten Reihe ^ =  61? 53.'34^33. Aus der 4-len Reihe £ = 6 1 ? 53.' 30J05

Kollimationsfehler des Sextanten 40."

Barometerhöhe 330”f75 Pariser.

Temperatur der Luit •+* 19? 0 R.; des Quecksilbers 19® 4 R.

Das Mittel aus den vier Reihen giebt <p =  61? 53.' 32J78.



2 2 BREITER.

v ra . AN DER SÜDLICHEN MYLVA.

Bestimmung der Polhöhe aus Circummeridianhöhen der Sonne.

Slundenwinkel. Doppelte Höhe Stundenwinkel. Doppelte Höhe
des U. R. des U. R.

h °-
1843.

1-te Reihe. 2-le R eihe.

27.' 5" — 98? i: 40." oV 0.' 59" — 98? 33.' 40:'
19 54 — 16 20 2 45 — 33 20
18 18 — 19 40 8 38 — 30 50
15 20 — 24 10 9 36 — 29 50
11 57 — 27 40 10 31 — 29 20

m4 28 — 31 30 11 16 — 28 30
6 36 — 32 5 12 3 — 27 20
5 36 ___ 32 15 13 1 _ 26 20

Aus der 1-ten Reiho <p—  62? 5.' 53J50. Aus der 2-ten Reihe 62? 5.' 55J76.

Kollimationsfehler des Sextanten +  40"

Barometerhöhe 331**20 Pariser.

Temperatur der LuR -+- 18? 5 R.; defi Quecksilbers +  18? J  R.

Das Mittel aus den beiden Reihen giebt <p ~  62? 5.’ 54*63.



BREITEN. 23

IX. AM FLUSSE ÜKTÜL, nicht weit von der Mündung. 

Bestimmung der Polhöhe aus Circummeridianhöhen der Sonne.

Slundenwinkel Doppelte Höhe Stundenwinkel. Doppelte Höhe
des U. R. des U. R.

T e ™ .
1843.

1-te Reihe. 2-te Reihe.

ol* 25.' 23:' — 97? 58.’ 45:' o!* 12: 29" — 98? 19.' 15"
23 12 — 98 3 25 11 27 — 21 15
21 55 — 6 10 10 27 — 22 30
20 50 — 8 20 9 23 — 23 10
19 57 — 9 30 8 27 — 23 50
19 2 — 11 10 7 32 — 24 20
16 40 — 14 30 6 37 — 25 0
14 56 — 17 20 4 51 — 26 10

1-ten Reihe <$>~  61? 59.’ 55J47. Aus der 2-ten Reihe ^  =  61? 59.' 59,'85

3-le Reihe. 4-le  Reihe.

ol* 3.’ 27." — 98? 26! 401' o!* 6i 28." — 98? 25.’ io:*
1 51 — 27 10 7 20 — 24 40
0 23 — 27 30 8 17 — 23 50
1 14 — 27 10 9 6 — 23 10
3 3 — 26 50 9 53 — 22 30
4 4 — 26 20 10 33 — 21 50
4 51 — 26 0 11 17 — 21 20
5 39 — 25 40 11 59 — 20 35

12 52 — 19 30
Aus der 3-ten Reihe ^>zr61? 59.'51J28. Aus der 4-ten Reihe <£=62? 0.' iJ43. 

Kollimationsfehler des Sextanten -i- 40"

Barometerhöhe 332*'60 Pariser.

Temperatur der Luft -+- 17? 0 R.; des Quecksilbers -+- 17? 4 R.

Das Mittel aus den vier Reihen giebt ~  61? 59.' 57JO.



24 BRHITKN.

X. AN DER NÖRDLICHEN oder PETSCHORA-MYLVA.

Bestimmung der Polhöhe aus Circummeridiaohöben der Sonne.

ShmdeMrinkel. Doppelte HBhe Slnndenwinkel. Doppelte H5he
des U. R. des U. R.

i- te  Reihe. 2-te Reihe.

■ i jd i .
1843.

26.' 45:' — 96? o: 45.* o!* 13: 32!' — 96? 23.* o:
23 22 — 8 25 10 25 — 26 50
22 20 — 9 45 3 52 — 30 45
21 34 — 11 45 2 10 — 30 55
19 45 — 15 20 0 43 — 31 15
18 51 — 16 20 0 20 — 31 10
17 54 — 17 40 16 3 — 20 20
16 59 — 18 50 16 50 — 19 20
15 27 —— 21 20 18 5 — 17 20

Aus der 1-ten Reihe ^ = 6 2 ?  27.'22?27. Aus der 2-ten Reihe <f> =  62® 27.' 26187.

Kollimationsfehler des Sextanten -+- 40"

Barometerhöhe 330"0 Pariser.

Temperatur der Luft -+- 14? 0 R.; des Quecksilbers -+- 14? 4 R.

Das Mittel aus den beiden Reihen giebt <$> 62? 27.’ 24*57.
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XI. KIRCHDORF TROIZKOJE, am linken Petschora-Ufer.

Der Beobachtungspunkt war auf dem Berge, vor dem Hause des Bauers Ba- 
shukofT.

Bestimmung der Polhöhe aus Circummeridianhöhen der Sonne.

Slundenwinkel. Doppelte HShe 
des U. R.

StnndenwinkeL Doppelte Höhe 
des U. R.

i- te  Reihb. 2-te Rbihb.

1843.

oV 23.' 541’ — 95° 16: io: o!* 12: 541’ — 95? 33.' 30!’
22 23 — 19 25 l i 47 — 34 30
20 27 — 22 55 8 49 — 37 10
18 38 — 25 40 7 54 — 37 55
16 37 — 28 45 7 1 — 38 35
15 36 — 30 20 5 54 — 39 20
14 15 — 32 5 4 42 — 39 40

3 43 — 39 50

l-ten Reihe <p II o* to • O 42: 1J44. Aus der 2-ten Reihe 11 O) * 4 i : 56,'78.

3-te R e i h e 4-te R e i h b .

ol* 21 38!' — 95? 40.’ o: ol* 4: 28!' — 95? 39! 30."
1 41 — 40 5 6 15 — 38 55
0 32 — 40 10 8 46 — 37 20
0 14 — 40 10 9 39 — 36 40
1 29 — 40 5 14 22 — 31 55
2 32 — 40 0 15 40 — 30 20
3 26 — 40 0 17 24 — 28 10

-ten Reihe ~  62? 42: 5,'20. Aus der 4-ten Reihe <p=  62? 41: 56,'52.

Kolümationsfehler des Sextanten ■+■ 40."

Barometerhöhe 332J'80 Pariser.

Temperatur der Luft -+- 15? 7 R.; des Quecksilbers 17? 0 R.

Das Mittel aus den vier Reihen giebt —  62? 41.' 59J93.

4



2 6 n m n .

XI. KIRCHDORF TROIZKOJE, an der Petschora.

Bestimmung der Polhöhe aus Circummeridianhöhen der Sonne.

Stundenwinkel. Doppelte Hfihe 
des U. R.

Stundenwinkel. Doppelte H5he 
des U. R.

I-te R eihb. 2-le R e i h e .

10 .
22
1843.

ol* 32.' 57." — 94? 9.' 20? Ol* 20.' 7? — 94? 37.’ 15?
30 49 — 15 20 19 2 — 39 30
29 50 — 17 25 16 44 — 42 50
28 55 — 19 50 12 19 — 46 30
27 33 — 22 40 11 13 — 49 30
26 33 - 25 25 3 46 — 54 20
24 44 — 29 35 2 45 — 54 40

2 1 — 54 55

Aus der 1-ten Reihe 62? 42.' 8J39. Aus der 2-ten Reihe ^= z62?  42.' 5J23.

3-te Reihe. 4-le Reihe .

0“ 1.' 5? — 94? 54.’ 45? o!1 15: 57? — 94? 43.\ 40?
1 31 — 54 40 16 55 — 42 40
4 14 — 54 15 17 46 — 41 20
6 51 — 53 20 18 32 — 40 20

11 25 — 49 30 19 32 — 38 40
12 38 — 46 5 20 21 — 37 25
13 28 — 47 20 21 21 — 35 40
14 21 — 45 50 22 50 — 33 20

Aus der 3-ten Reihe ^>~62?42.' 1J80. Aus der 4-ten Reihe ^  =  62?42.'8?61.



BMHT15.

XI. KIRCHDORF TROIZKOJE, an der Petschora.

Slundenwinkel- Doppelte Höhe
des U. R.

5-te Reihe.

o!? 23.' 57:1 — 94? 30.’ 30!'
25 12 — 28 25
26 14 — 26 10
27 19 — 23 50
28 36 - 19 50
29 58 — 17 20
30 48 — 15 20
32 47 — 10 15

Aus der 5-ten Reihe <£=62? 42.' 7J79.

Kollimationsfehler des Sextanten -+- 4-0!'

Barometerhöho 331"80 Pariser. -

Temperatur der Lufl 9? 1 R.; des Quecksilbers -+- 13? 3 R.

Das Mittel aus den fünf Reihen giebt <p —  62? 42.' 6J36.
♦



28 B M r m .

XI. KIRCHDORF TROIZKOJE, an der Petschora.

Bestimmung der Polhöhe aus Circummeridianhöhen der Sonne.

11 . 
5 * * -
1843.

Slundenwinkel. Doppelte HSbe Slundenwinkel. Doppelte HJhe
des U. R. des U. R.

I-te  Reihb. 2-le Rbihb .

0*1 34.' 24:' — 93? 41.' 35!' OV 24.’ 22!’ — 94? 6.’ o:’
32 55 — 46 10 23 36 — 7 40
31 48 — 49 15 22 38 — 9 20
30 40 — 51 30 21 48 — 10 45
29 42 — 54 20 20 52 — 12 20
28 41 — 56 35 20 5 — 13 50
27 40 — 59 10 19 31 — 15 5
26 8 — 94 2 20 18 30 — 16 20
25 14 — 4 30 17 47 __ 17 45

Aus der 1-ten Reihe ^ ~ 6 2 ? 4 2 . '#6;09. Aus der 2-ten Reihe ^  =  62? 42.' 1IJ48.

3-te R eihe.

Ol* 17.' 8:' — 94? 18.' 40:'
16 29 — 19 15
15 41 — 20 20
14 56 — 21 30
14 4 — 22 40
12 43 — 24 15
11 54 — 25 15
11 5 — 25 50

l-ten Reihe <A II O
)

IO • 
o 42.' 7J37.

4-te R eih e .

10' 5!' — 94? 26.’ 201'
9 8 — 27 20
8 10 — 28 10
7 8 — 28 30
5 39 — 29 35
4 34 — 29 55
3 39 — 30 10
2 27 — 30 35

der 4-ten Reihe <pz=62? 42.' 8J58.
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Slundenwinkel. Doppelte HShe Stundenwinkel. Doppelte Hdhe
des U. R. des U. R.

XI. KIRCHDORF TROIZKOJE, an der Petschora.

5-le Reihe. 6-te Reihe.

1! 28." — 94? 30! 40!' 0h 8! 47!' — 94? 27! 50!'
0 30 — 30 50 9 39 — 27 0
0 32 — 30 40 10 24 — 26 20
1 43 — 30 20 11 28 — 25 30
2 52 — 30 10 12 14 — 24 30
5 2 — 29 45 13 1 — 23 25
6 2 — 29 20 13 49 — 22 40
6 52 — 28 50 14 40 — 21 40
7 51 _ 28 20

Aus der 5-ten Reihe (p— 62° 42.' 9J87. Aus der 6-ten Reihe ^>— 62? 42.' 9,"17.

7-te Reihe .

15! 22!' — 94? 20! 55!'
16 41 — 19 20
17 33 — 18 10
18 18 — 16 50
19 10 — 15 20
20 2 — 14 20
20 44 — 12 50
21 50 — 10 50
22 28 --- 9 50

Aus der 7-ten Reihe <£~62? 42! 7|63.

KoUünationsfehler des Sextanten -+- 40!' 

Barometerhöhe 331 "45 Pariser.

Temperatur der Luit -t- 17? 0 R.; des Quecksilbers -+- 15? 0 R.

Das Mittel aus den sieben Reihen giebt <p ~  62? 42! 8760.
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Bestimmung der Polhöhe aus Circummeridianhöhen der Sonne.

Stundenwinkel. Doppelte Höhe Stundenvinkel Doppelte Höhe
des U. R. des U. R.

2-lc R u h e .

O: 261' — 88? 23.' 36"
1 46 — 23 15
3 12 — 23 5
3 59 — 22 50
6 6 — 21 50
7 4 — 21 10

2 59 — 23 10 14 38 — 15 0
2 4 — 23 25 15 33 — 13 20

Aus der 1-ten Reihe 62? 42.'5^23. Aus der 2-ten Reihe < p ~ 62? 42.' 7J47.

3-te Reihb .

XI. KIRCHDORF TROIZKOJE, bo der Petschora.

IS.’ 5: — 88? io: 101'
18 42 — 9 30
19 24 — 8 30
20 7 — 7 20
20 49 — 6 10
21 37 — 4 30
2*2 22 - 3 20
24 17 — 87 59 55

Aus der 3-ten Reihe (£— '62° 42.' 4J64.
Kollimationsfehler des Sextanten -+- 20"
Barometerhöhe 334J'80 Pariser.
Temperatur der Lull 14? 7 R.; des Quecksilbers -+- 16? 7 R.
Das Nittel aus den drei Reihen giebt <ß 62? 42.' 5J78.
Beslimmnng am 8 Juli 62? 41.'59J93.

n 40 „ 6,36.
„ 1 1  „ 8,60.
.  24 „ 5,78.

Die mittlere Breite aus den vier Tagen giebt <p ~  62? 42.' 5"17.

i - t e  R e i h e .

»  J»li- 0“ 17.' 48!’ — 88? 10.' 10."
5 August.

1843.
13 46 
12 58 
10 22 
9 37 
3 56

15 50
16 45 
19 20 
19 50 
22 45

Ol*



XU. STROM YLYTSCH.

Nördliches Ufer, gegenüber der Insel Pall-di.

Bestimmung der Polhöhe aus der Mcridionalhöhe der Sonne.

Doppelte Höhe des U. R.

12 ’ ..
24 94? 24.’ 301'
1843.

Aus dieser Höhe <p —  €2? 93.’ 3160.

Kollimationsfehler des Sextanten 40"

Barometerhöhe 333?'I0 Pariser.

Temperatur der Lull h-  16? 5 R.; dos Quecksilbers -«-17?

• B R im n .
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XDI. DORF MORTJUR, am linken Ufer des Ylylsch. 

Bestimmung der Polhöhe ans Circummeridianhöhen der Sonne.

Stondenirinkel.

13 .  .. 
« Jo1'- 
1843.

Doppelte HOhe 
des U. R.

Stunden winkel, Doppelte Höhe 
des U. R.

1-te R eihe. 2-le R eih e .

26.' 2!' — 93? 22.' 25!’ 0 1.1 13.' 291' — 93? 42.' 40:'
24 18 — 26 5 12 20 — 44 10
22 19 — 29 55 9 10 —  ‘ 47 5
20 26 — 33 0 5 4 — 49 40
17 42 — 37 50 2 55 — 50 15
16 7 — 39 55 4 5 — 50 0
14 40 _ 41 25 5 8 -- 49 35

Aus der 1-ten Reihe ^ ~ 6 2 ?  37! 28704. Aus der 2-ten Reihe p>~ 62? 37.' 28701.

3-te R eihb. 4-te Reihe.

5.' 58!' — 93? 49.’ 151 OV 13.' 237 — 93? 42.' 457
6 59 — 48 30 14 21 — 41 50
8 17 — 47 40 15 22 — 40 40
9 16 — 46 40 16 8 — 39 50

10 20 — 46 5 16 59 — 38 30
11 17 — 45 0 18 6 — 36 40
12 18 — 44 5 21 4 — 31 30

Aus der 3-ten Reihe ^>=62? 37.'317'42. Aus der 4-ten Reihe ^ = 6 2 ?  37.'34772.

Kollimalionsfehler des Sextanten -t~ 40"

Barometerhöhe 3337'60 Pariser.

Temperatur der Luft 17? 0 R.; des Quecksilbers 17? 5 R.

Das Mittel aus den vier Reihen giebt (p —  62? 37.' 30755.
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XIV. FELSEN BSPYRED, am Ylytsch. 

Bestimmung der Polhöhe aus Circummeridianhöhen der Sonne.

Stunden vinkel.

1* .

26
1843.

Doppelte H5he 
des U. R.

Stundenwinkel. Doppelte Höbe 
des U. R.

1-te Rbihh. 2-te Rbihb.

18.’ 41? — 93? 17.' 20? 0* 8.' 10? — 93? 29.' 25?
17 14 — 19 30 6 51 — 29 50
16 4 — 21 0 5 19 — 30 20
15 7 — 22 10 0 6 — 31 25
13 34 — 24 0 3 48 — 31 0

9 29 _ 27 45 4 39 — 30 35

Aus der 1-ten Reihe £ = 6 2 ?3 4 .'0 |4 6 . Aus der 2-ten Reihe <£=62? 34.' 1 *81.

3-le Rbihb. 4-te Rbihb.

0*? 5.' 43? — 93? 30.' 10? 0 1.1 12.' 43? — 93? 25.' 10?
6 30 — 29 45 13 44 — 24 10
7 20 — 29 30 14 32 — 22 50
8 14 — 28 50 15 34 — 21 30
9 36 — 27 50 16 26 — 20 30

10 34 — 27 15 18 17 — 17 50
11 51 — 26 10 19 9 --- 16 15

Aus der 3-ten Reihe £ = 6 2 ?  34.' 0? 30. Ans der 4-ten Reihe £ = 6 2 ?  34.' 0'06.

KolBmalionsfehler^ des Sextanten -+- 40."

Barometerhöhe 333*'20 Pariser.

Temperatur der Luft -+- 17? 5 R.; des Quecksilbers 17? 9 R.

Pas Mittel ans den vier Reihen giebt £  =  62? 34.' 0*66.
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XV. STROM YLYTSCH, 
am rechten Ufer, dem westlichen Ende der Insel Scheshem-di gegenüber.

Bestimmung der Polhöhe aus Circummeridianhöhen der Sonne.

Slundenwinkel. Doppelte Höbe Stundenwinkel. Doppelte Höbe
des U. R. des U. R.

i- te  Reihe. 2-le R eihe.

» J u li .
1843.

20.’ 47" — 93? 4.’ 45^

©
 

_S 
.

O

24r — 93? 18.’ 15?
19 25 — 6 45 9 18 — 19 0
18 9 — 8 40 5 42 — 21 0
17 2 — 10 10 4 39 — 21 20
15 59 — 11 50 3 24 — 21 55
15 1 — 13 10 I 57 — 22 20
13 55 — 14 30 0 26 — 22 30
12 51 — 15 40 2 3 — 22 10
11 39 — 16 50

Aus der t-ten Reihe <p ^ 6 2 ? 2 5 .'22784. Aus der 2-ten Reihe ^  — 62? 25.'24,'82.

3-te Reihe. 4-te Reihe.

3.’ 14" — 93? 21.’ 40" Ol1 13.’ 481' — 93? 14.’ 301'
4 12 — 21 30 14 50 — 12 50
5 36 — 20 50 15 49 — 12 0
8 25 — 19 15 17 3 — 10 10
9 40 — 18 30 18 4 — 9 0

10 38 — 17 20 19 4 — 7 10
11 49 — 16 50 20 8 5 30
12 44 — 15 20 21 0 — 3 40

21 51 — 2 10
Aus der 3-ten Reihe ^ r= 6 2 ?2 5 .'3 0 '2 l. Aus der 4-ten Reihe ^=?62?25.' 27J26.

Kollimationsfehler des Sextanten -+- 40!'
Barometerhöhe 330*'0 Pariser.
Temperatur der Luit -+- 16? 5 R.; des Quecksilbers -»- 17? 0 R.
Das Mittel aus den drei Reihen giebt —  62? 25.1 20J28.
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XVI. FLUSS JÖGRAUAGA, 
am rechten Ufer bei seiner Mündung in den Ylytsch, bei der Hütte eines Fischers.

Bestimmung der Polhöhe aus Circummeridianhöhen der Sonne.

Sltindenwlnkel. Hoppelte Höhe Sinndenwiriket. Doppelte JKhe
des U. R. des U. R.

1-te Reihe . 2-le Reihe.

OV 28.’ 51." — 92? 15.' 55: ol* 13: 40: — 92? 42: 40:
27 9 — 19 50 n 25 — 44 50
26 6 — 22 15 10 18 — 45 45
25 2 — 24 20 9 18 — 46 45
22 8 — 30 0 8 13 — 47 30
21 7 — 31 35 7 4 — 48 20
19 56 — 34 0 5 46 — 49 10
18 47 — 35 40 4 11 — 49 40
17 22 — 37 40 2 59 — 49 55

Aus der 1-ten Reihe <£“ 62?28.' 0*37. Aus der 2-ten Reihe ^  =  B2?27.'55,r55.

3-te R e i h e . 4-le R e i h e .

2: 3: — 92? 50.’ 51' OV 9.' 17: — 92? 46.' 30!'
0 21 - 50 10 11 41 — 44 20
2 38 — 49 55 12 37 — 43 20
3 39 — 49 35 13 27 — 42 20
4 34 — 49 0 14 17 — 41 30
5 31 — 48 40 15 28 — 39 45
6 26 — 48 10 16 32 — 38 40
7 13 — 47 45 17 23 — 37 30
8 19 — 47 20

Aus der 3-fen Reihe ^ “ 62? 28.'4J13. Aus der 4-ten Reihe 62? 28.'7,*28.
5#
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*

XVL FLUSS JÖGRAUAGA, 
am rechlen Ufer bei seiner Mündung in den Ylytsch.

Slondenwinkel. • Doppelte Höhe Stondenwinkel. Doppelte Höhe
des U. R. des U. R.

5-te Rbihb. 6-te Reihe.

16 - 
»  **•
1843.

0!f 18.’ 9:’ — 92? 36.’ 201' O1.1 28.’ 52: — 92° 15.' 30"
21 23 — 31 10 29 39 — 13 20
22 23 — 29 30 30 33 — 11 15
23 9 — 28 5 31 18 — 9 40
24 9 — 25 40 32 2 — 7 30
25 10 — 23 40 32 49 — 5 20
25 59 — 22 10 33 23 — 3 50
27 11 — 19 50 34 3 — 2 0
28 7 — 17 20 34 45 — 0 30

Aas der 5-ten Reibe <p= 62? 28.' 17J76. Ans der 6-ten Reihe <p= 62? 28.'4J56.

Kollimationsfehler des Sextanten 40!'

Barometerhöhe 332**67 Pmiser.

Temperatur der Luil 19? 0 R.; des Quecksilbers -+- 19? 4 R. 

Das Mittel aus den sechs Reihen giebt —  62? 28.' 4'94.
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XVD. FLUSS J Ö GRALJAGA, am rechten Ufer.

37

Bestimmung der Polhöhe aus Circummeridianhöhen der Sonne.

Slundenwinkel. Doppelte HShe Stondenwinkel. Doppelte H&he
des U. R. des U. R.

1-te R e i h e . 2-te R e i h e .

17 .
29
1843.

0* 26.’ 37? — 92? 3.' 30? o!* 15.' 37? — 92? 23.' 10?
25 10 — 6 40 1 54 — 33 15
23 55 — 9 40 0 3 — 33 20
22 42 — 11 30 0 49 — 33 15
21 41 — 13 35 2 23 — 33 5
20 43 — 15 30 3 41 — 32 50
19 46 — 17 10 4 32 — 32 20
18 40 — 19 5 5 18 — 32 0
17 39 — 20 20

Aus der 1-ten Reihe £ = 6 2 ?  22.'36|82. Aus der 2-len Reihe £  =  62? 22.'35? 11,

3-te R e i h e .

6.' 0? — 92° 31.' 35?'
7 13 — 31 0
7 57 — 30 40
8 37 — 29 50
9 33 — 29 40

13 11 — 26 10
13 49 — 25 30
14 30 — 24 30
15 11 — 23 40

Aus der 3-len Reihe £  =  62? 22.' 36,*29.

Kollimationsfdiler des Sextanten 401’

Barometerhöhe 329|'20 Pariser.

Temperatur der Luft -+- 18? 0 R.; des Quecksilbers -s- 18? 4 R.

Das Mittel aus den drei Reihen giebt £  =  62? 221 36,'08.
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XVffl. QUELLEN DLR PETSCHORA.

« w i r n

Bestimmung der Polhöhe aus Circummeridianhöhen der Sonne.

Slundenwinkel. Doppelte Höhe Slundenwinkel. Doppelte Höhe
des U. R. des D. R.

20 Juli.
1 August.

1843.

i-te  Reihe. 2-te Reihe.

ol1 17.' 10!' —  91? 15.' 301' 0*1 7.' 12:' —  91? 25.' 2e:(
15 59 — 16 35 15 57 — 17 20
12 42 — 20 50 16 56 — 15 50
0 33 — 28 10 18 22 — 13 30
2 25 — 27 20 19 13 — 12 30
4 54 — 26 40 20 3 — 11 0
5 54 — 26 10 20 53 _ 9 35

Aus der 1-ten Reihe £  — 62?12.' 5J51. Aus der 2-ten Reihe <pzz62? 12.'3J28.

3-te Reihe.

O1.1 21.' 49[' — 91? 8.' 201'
22 40 — 6 30
23 51 — 4 10
24 45 — 2 10
26 7 —  90 59 50
29 29 — 51 20

Aus der 3-ten Reihe <p —  62? 11.' 59*41.

Kollimaüonsfehler des Sextanten -+- 20"

Barometerhöhe 307|'67 Pariser.

Temperatur der Luft -+- 12? 5 R.; des Quecksilbers -t- 12? 8 R.

Das Mittel aus den drei Reihen giebt <p —  62? 12.’ 2*73.
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XIX. STROM YLYTSCH, 

am rechten Ufer, gegenüber dem westlichen Ende der Insel Mitschelasta-di.

Bestimmung der Polhöhe aus Circummeridianhöhen der Sonne.

Stnndenwinkel. Doppelte H6he
des U. R.

1-te Reihe.

25.' 42!' — ' 89° 24.' 20!’
24 23 — 27 30
22 34 — 30 10
21 33 — 31 50
20 32 — 33 40
19 41 — 35 10
17 58 — 37 50
17 12 — 39 0
16 21 — 40 0

Aus der 1-ten Reihe <p—  62° 29.' 59J02.

Stuodenwiokel. Doppelte H5he
des U. R.

2-te Reihe.

15.' 18." — 89? 41.’ 251'
13 43 — 43 10
11 54 — 45 0
11 0 — 46 5
10 2 — 46 45
9 0 — 47 30
7 53 — 48 30
6 47 — 49 20
5 35 — 49 50

Aus der 2-ten Reihe <pzz62° 30.’ 1*4-1.

3-te Reih e .

4.' 23" - 89? 50.' 10."
3 17 — 50 20
2 15 — 50 30
1 7 —. 50 40
3 53 — 49 55
5 0 — 49 20
5 52 - 49 0
6 38 - 48 40

4-le R e i h e .

7.' 35" — 89?

00 15!'
8 24 — 47 40
9 23 — 47 5

10 18 — 46 5
11 9 — 45 20
12 5 — 44 20
13 51 — 42 40
14 53 — 41 20
16 20 _ 39 30

Aus der 3-ten Reihe <£~62? 30.' 11*75. Aus der 4-ten Reihe <p ~  62? 30.' 16,*25.
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XIX. STROM YLYTSCH, 

am rechten Ufer, gegenüber dem westlichen Ende der Insel Mitschelasta-di.

StundenwinkeL Doppelte H6he
des U. R.

22 Juli.

5 - t e  R e i h e .

3 Äugest
1843 .

17! 33!' — 89? 38! 0!'
18 21 — 36 45
19 18 — 35 20
20 28 — 33 40
21 33 31 50
22 28 — 30 10
23 53 — 27 30
25 22 — 24 20

Ans der 5-len Reihe —  62? 30.' 11,'36.

Kollimationsfehler des Sextanten 20!'

Barometerhöhe 333|'60 Pariser.

Temperalnr der Luit — 13? 0 R.; des Quecksilbers -+- 13? 4 R. 

Das Mittel aus den fünf Reihen giebt <p ~  62? 30! 7|96.
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XX. STROM YLYTSCH. DORF KOGIL.

Bestimmung der Polhöhe aus Circummcridianhöhen der Sonne.

StondeDwinkel. Doppelte H5he Slundenwinkel.Doppelte H5he 
des U. R.

Doppelte HShe 
des U. R.

1-te Reihe. 2-te Reihe.

23 Jnli 
4 Angost.

1843.

oV i : 36." — 89? i: 50." OV 10! 8." — 88? 58! 10!
0 5 — 2 0 10 59 — 57 20
i 53 — 2 10 14 1 — 54 20
3 2 — 2 0 15 33 — 52 30.
3 52 — 1 40 16 18 — 51 30
5 48 — 1 5 17 25 — 50 0
6 38 — 0 20 18 13 — 49 0
7 39 — 88 59 50 19 3 — 47 50
9 23 — 58 40 19 53 — 46 20

-ten Reihe £  =  62? 38.' 41 ;34. Ans der 2-ten Reibe £ = 6 2 ?  38! 38,*3

3-te R e i h e . A-te Qj i i h b .

0* 20! 38! — 68? 45.’ i5 : O!1 29! 2! — 88? 28! 40!
21 23 — 44 0 29 53 «-» 26 40
22 8 — 42 45 30 38 — 24 30
22 50 — 41 10 31 30 — 22 40
23 31 — 39 55 32 15 — 20 20
25 *8 - 36 40 32 56 — 19 0
26 10 — 34 50 33 48 — 16 50
26 57 — 33 10 34 2*9 — 15 0
28 14 — 30 20 35 9 — 16 0

35 47 — 11 5
Aus der 3-ten Reifte £  =  62? 38.' 36'09. Aus der 4-ten Reihe £ = 6 3 ?  38.’ 3 i;i2 .

Kollimalionsfehler des Sextanten 20!'
Barometerhöhe 334J'20 Pariser.
Temperatur der Luft -+- 13? 8 R.; des Quecksilbers -+- 14? 2 R.
Das Mittel aus den vier Reihen giebt £  =  62? 38.' 36*72.

6
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XXI. PETSCHORA-STROM.

Am rechten Ufer steiler Sandberg.

Bestimmung der Polhöhe aus Circummeridianhöhen der Sonne.

Stundenwinkel. Doppelte HShe
des U. R.

2-te R eihe.

o!1 22.' T: —  86? 6! 35"
23 2 — 4 40
23 51 — 3 10
24 35 —  1 0
25 20 — 0 15
25 57 — 85 59 15
26 45 —  57 30

Aus der 1-tcn Reiho ^ r? 6 2 ?  51.' 19J70. Aus der 2^-ten Reihe ^ “ 62? 51.' 37J36.

Kollimationsfehler des Sextanten -i- 20!'

Barometerhöhe 334|'40 Pariser.

Temperatur der Luft -+- 8? 0 R.; des Quecksilbers 8? 4 R.

Das Mittel aus den beiden Reihen giebt ($> ~  62? 51! 28*51.

Stundenwinkel. Doppelte Höbe
des U. R.

1-te R eihe .

27 JoB.
8 Angnst.
1843.

6! 55!’ — 86? 24! 10!'
8 38 — 23 15
9 35 — 22 35

10 42 — 21 30
11 37 — 20 35
12 28 — 19 45
13 47 — 18 30
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XXn. PETSCHORA-STROM. DORF MITROFANOWA.

Bestimmung der Polhöhe aus Circummeridianhöhen der Sonne.

SlandemrinkeL Doppelte Höhe Slandenwinkel. Doppelte Höhe
des U. R. des U. R.

i- te  R eihe. 2-le Reihe.

28 Joü.
9 Aagnst.
1843.

15! 36!' — 85° 3! 40!’ OV 4! 11!’ — 85? 12! 30!'
15 0 — 5 50 3 17 — 12 50
11 58 — 7 55 2 4 — 13 10
10 52 — 8 50 0 55 — 13 20
10 0 — 9 30 0 10 — 13 25
9 10 — 10 0 1 3 — 13 25
8 6 — 10 45 2 4 — 13 20
*7 9 — 11 20 5 55 — 12 0
5 11 __ 12 15 6 52 — 11 25

Aus der 1-ten Reihe < p ~ 63? 10.' 37?78. Aus der 2-ten Reihe ^ “ 63? 10.'40,'68.

3-te R e i h e . 4-te R e i h e .

7! 48? — 85? 10! 55!' Ol* 18! 45!' — 84° 59! 45?
8 48 — 10 0 19 32 — • 58 30
9 38 — 9 40 20 21 — 57 20

11 34 — 8 50 21 21 — 55 40
12 39 — 7 0 22 20 — 53 50
13 54 — 5 50 25 42 — 48 0
15 40 .— 3 40 26 30 46 20
16 48 — 2 20 27 29 — 44 0
17 57 — 0 40 28 25 — 41 55

Aas der 3-ten Reihe ^ = 6 3 ?  10! 42*53. Aus der 4-ten Reihe 63? 10! 43*01 

Kollimationsfehler des Sextanten -+- 20"

Barometerhöhe 334*'10 Pariser.

Temperatur der Lull +  11? 0 R.; des Quecksibers 11? 4 R.

Das Mittel aus den vier Reihen giebt <p ~  63? 10! 41*0.

6*



44 BREITEN.

XXIII. PETSCHORA-STROM, 
am rechten Ufer, unterhalb der Nordspitze der Insel Uset-di.

Bestimmung der Polhöhe aus Circummeridianhöhen der Sonne.

Stundenwinkel. Doppelte HShe Stundenwinkel. Doppelte H3he
des U. R. des U. R.

1-le R eih e . 2-te R eih e .

29 Jn«. 0^  11.' 
10 August.
1843. lü  

9

551' —  
46 —  
23 —

83?
84

59.'
0
1

451'
30
40

ol* o: 
1 
4

10!'
0
5

—

84? 5:
5
4

io:f
5

15
8 30 — 2 10 7 10 — 3 0
7 22 - 3 0 8 6 — 2 30
5 33 — 3 50 9 25 — 1 40
4 32 — 4 20 10 51 — 0 30
3 45 - 4 30 11 58 — 83 59 45
2 29 — 4 50 12 28 — 59 20
1 9 — 5 0 13 26 _ 58 10

Aus der 1-len Reihe ^  =  63? 27.' 34J88. Aus der 2-ten Reihe ^ “ 63? 27.' 33J99. 

3-te Reihe.

ol1 14: 381' — 83? 57.’ 01’
15 39 — 55 30
16 31 — 54 35
17 38 — 53 0
18 59 — 51 10
20 7 — 49 40
21 8 — 48 20
22 7 — 46 30
22 45 — 45 30
23 42 _ — 44 0

Aus der. 3-ten Reihe ^ ~ 6 3 ?  27.' 35J23.
Kollimationsfehler des Sextanten 20"
Barometeihöhe 334|’0 Pariser.
Temperatur der Luft -+- 13? 5 R.; des Quecksilbers 13? 9 R. 
Das Mittel aus den vier Reihen giebt ~  63? 27.' 34,"70.



BREITEN.

XXIV. PETSCHORA-STROM, 

am rechten Ufer, gegenüber der Sfldspilze der Insel KutschpochsjadJ.

Bestimmung der Polhöhe aus Circummeridianhöhen der Sonne.

Slundenwinkel. Doppelte Höhe
des U. R.

i - t e  R e i h e .

O1.' 15.’ 221' — 82? 34.’ 5"
7 55 — 39 55
6 32 — 40 50
3 35 — 41 10
1 42 — 41 55
0 7 — 42 20
S 49 — 39 40

30 JoH 
11 Ani

Aus dieser Reihe ^ ~ 6 3 ?  51.'27J90.

Kollimationsfehler des Sextanten -+-20.

Barometerhöhe 334"20 Pariser.

Temperatur der Luft -t- 15? 0 R.; des Quecksilbers -i- 15? 4 R.
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XXV. SCHLEIFSTEINBERG, an der Soplesso.

Haus des Aufsehers.

Bestimmung der Polhöhe aus Circummeridianhühen der Sonne.

Slundenwinkel. Doppelte Höhe SluDdenwinkel. Doppelte Höhe
des U. R. des U. R.

1-le R e i h e . 2-te R e i h e .

August.1
1843.

0?

IC  30? — 80? ls : 50!' o t 9.' 59: — 80? 24' 50!'
15 29 — 19 50 9 7 — 25 30
14 31 — 20 40 7 38 — 26 15
13 38 — 21 40 6 48 — 26 50
12 46 — 22 20 5 52 — 27 10
11 38 — 23 40 5 2 — 27 10
10 48 — 24 15 3 44 — 26 15

n Reihe ~ 6 4 °  22.' 37J99. Aus der 2-len Reihe =  64? 22! 28,'29.

'3-le R e i u e .
-

2.' 301 — 80? 28: 3o:'
3 25 — 28 10
4 20 — 27 45
6 40 — 26 50 »

8 46 — 25 30
9 53 — 24 50

fc

18 45 _ 15 55

Aus. der '3-ten Reihe ^ “ 64° 22.’ 35J95.

Kollimationsfehler des Sextanten -+- 20"

Barometerhöhe 333J'90 Pariser.

Temperatur der Lull 17? 5 R.; des Quecksilbers -+- 17? 7 R.

Das Mittel aus den drei Reihen giebl <p —  64? 22.' 34J06.
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XXVI. PETSCHORA-STROM. DORF ORANETS.

Bestimmung der Polhöhe aus Circummeridianhöhen der Sonne.

Slundenwinkel. Doppelte Höhe Slandenwinkel. Doppelte Hohe
des U. R. des U. R.

1-le Reiiie. 2-tc Reihe.

August. * 
1843.

35.’ 35" — 76? 21: 30? Ol* 14.' 41? — 76? 58.’ 20?
34 40 — 24 0 12 51 — 77 0 15
33 29 — 26 30 11 53 — 0 50
31 19 — 31 40 10 52 — 1 40
30 35 — 33 10 9 54 — 2 60
29 48 — 34 50 9 2 — S 0
26 50 — 40 30 8 7 — 3 20
35 41 — 42 30 7 17 — 3 50
23 5 _ 47 35 <»

Aus der 1-ten Reihe* 64? 49.’ 47J29. Aus der 2-ten Reihe ^ = 6 4 ?  49.' 38J34.

3-tc Reihe. 4-te Reihe.

6.' 28? — 77? 4.' 20? oll r. 28? — «.1 • O 30?
5 16 — 4 40 8 33 — 2 0
3 14 — 5 20 10 34 — 1 0
2 5 — 5 30 12 19 - 76 58 40
1 16 — 5 40 14 36 — 57 20
0 39 — 5 40 16 11 — 56 0
1 55 — 5 20 17 26 — 54 50
5 30 — 4 40 19 10 — 52 40

Aus der 3-len Reihe < p~6b°  49.'41,’77. Aus der 4-len Reihe ^ “  64? 50.'8J07.



48 BREITER.

XXVI. PETSCHORA-STROM. DORF ORANETS.

Slundenwinkel. Doppelte Hohe 
des U. R.

Stundenwinkel. Doppelte Höhe 
des U. R.

-yj August. 
1843.

5-te R e i h e . 6-te R e i u e .

ol* 20: 31' — 76? 51. 201' OV 29.’ 341' — 76? 34: 501'
20 51 — 50 20 30 27 — 33 10'
21 29 — 49 40 31 16 — 31 40
22 12 — 4S 30 31 55 — 30 10
25 26 — 43 20 32 33 — 28 40
26 14 — 41 20 33 38 — 26 30
27 4 — 40 10 34 38 — 24 0
27 46 — 38 50 35 32 — 21 30

36 11 — 20 10

i-len Reihe <p=  64? 49.' 47J'75. Aus der 6-ten Reihe ^  =  63*»49.' 52115

Kollimationsfehler des Sextanten 20!’

Barometerhöhe 335J'82 Pariser.

Temperatur der Luft -+- 6? 0 R.; des Quecksilbers -t- 14? 5 R. 

Pas Mittel aus den sechs Reihen giebt <p 64? 49.'-49|23.“
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Bestimmung der Polhöhe aus Circummeridianhöhen der Sonne.

SluodenwiDkel. Doppel1* HSbe Stundenwinkel. Doppelte H5ke
des U. R. des U. R.

xxvn. DORF UST-USSA, an der Ussa-Mündung.

^  August. 
J843.

i-te R e i h e . 2-le Reihe .

oV 20: 12:* — 71? 19.' 35" o ■ e
r 

© 23[’ —  71? 32.' 401'
19 7 — 20 40 0 29 — 32 30
17 1 — 23 20 2 34 — 32 20
15 59 — 24 20 3 31 — 32 0
14 40 — 26 0 4 24 — 31 30
13 35 — 26 45 5 12 — 31 10
12 3 — 28 5 6 0 — 31 0

7 41 — 30 40 6 55 — 30 40
5 24 — 31 20 9 29 — 29 45

1 -len Reihe (f.> =  65? 58.' 23104. Aus der 2-ten Reihe $  =  65? 58.' 29*61.

3-lc R eihe. 4-te Reihe.

ol* n : 24!' —  71 ? 28: 5:' 0l‘ 23.' 371’ — 71? 14.' 40"
15 31 — 24 20 24 19 — 13 0
18 11 — 22 10 25 23 — 11 20
18 59 — 20 40 26 7 — 10 20
19 58 — 19 50 26 52 — 9 30
20 48 — 18 40 27 57 — 7 45
21 33 — 17 30 29 4 — 5 30
22 11 — 16 30 30 39 — 2 0
22 49 — 15 50 32 35 — 70 58 35

Aus der 3-ten Reihe $ = 6 5 ?  58! 27J30. Aus der M en Reihe $ = 6 5 ?  58.'27,'69. 

Kollimationsfehler des Sextanten -+- 20"

Barometerhöhe 338,"92 Pariser.

Temperatur der Luft -*- 4? 8 R.; des Quecksilbers -+- 18? 0 R.

Das Mittel aus den vier Reihen giebt $  =  65? 58.’ 26*91.

7



BREITES.

XXVIII. PETSCHORA -  STROM. 

Südspitze der Insel Dcnisowka.

Bestimmung der Polhöhe aus Circummeridianhühen der Sonne.

Slundenwinkel. Doppelte H5he 
des U. R.

Slundenwinkel. Doppelte Höhe 
des U. R.

23
1843.

1-te R e ih e . 2-le R e ih e .

36.' 21 — 69? 3o: 551' Ol* 5.' 401' — 70? 11.' 20:'
34 27 — 35 10 3 32 — 12 15
33 20 — 37 30 2 38 — 12 15
31 25 — 41 15 1 25 — 12 20
16 52 — 70 3 20 0 31 — 12 20
15 58 — 4 30 0 37 — 12 25
14 43 — 6 10 1 30 — 12 15

6 22 — 11 10 2 41 — 12 5
3 32 12 0

Aus der 1-ten Reihe £ n 6 0 ?  18.' 12J88. Aus der 2-tcn Reihe ^ r : 6 6 ?  18.'14J78.

3-te Reihe. 4-te Reihe .

O1.1 4.’ 35: — 70? 11.' 50." O1.1 11.' 57:' — 70? i: 50:'
5 23 — 11 20 14 16 — 6 10
6 17 — 10 55 15 29 — 4 30
7 3 — ' 10 35 15 55 — 4 0
7 44 — 10 15 18 1 — 2 5
8 32 — 10 0 18 50 — 1 0
9 31 — 9 40 21 53 — 69 57 20

10 25 — 9 0 22 45 — 56 10
11 7 — 8 30 23 37 — 54 40

Aus der 3-tcn Reihe ^>r:66? 18! 18J15. Aus der 4-ten Reihe <p~66?  18.’ 18*97.
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XXVIII. PETSCHORA-STROM. 

Südspitze der Insel Denisowka.

Slundenwinkel. Doppelte Höhe
des U. R.

23 AU? USL
1832.

5-te Reihe .

24: 27" — 69? 53.’ 30!
25 57 — 51 0
27 48 — 48 20
28 32 — 46 50
29 25 — 45 0
30 13 — 43 45
31 16 — 41 15
33 20 — 37 30
34 23 — 35 10

Aus der 5-ten Reihe <p— 66? 18.' 17J20.

Kollimationsfehler des Sextanten h-  20"

Barometerhöhc 3 W 2 0  Pariser.

Temperatur der Lull +  5? 8 R.; des Quecksilbers 6? 0 R.

Das Mittel ans den fünf Reihen giebt <p —  66? 18.' 16*93.



5 2 DREITEü.

XXIX. PETSCHORA-STROM, am linken Ufer. 

Bestimmung der Polhöhe aus Circummeridianhöhen der Sonne.

Sliudenwiokel. Doppelte Röhe
des U. R.

OV 21.' 35" —  70? 29.' Ol'
23 0 —  25 40

Ans dieser Reihe —  65? 42.' ISJOo.

Kollimationsfehler des Sextanten -+- 20"

Barometerhöhe 341,”30 Pariser.

Temperatur der LuA +  5? 0 R.; des Quecksilbers -»- 5? 4 R.

£  August. 
1843.
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XXX. FLUSS ISHMA. DORF UST-ISHMA. 

Bestimmung der Polhöhe aus Circummeridianhöhen der Sonne.

Standenwinkel. Doppelte Höke Sloodenwinkel Doppelte H8he
des U. R. des U. R.

~  August.0 •' 
1843.

1-te R e i i i e . 2-te R e i h e .

16! 34.' — 70? 0! 30!' Oil 4! 231' — 70? 9! 201'
14 51 — 2 15 3 35 — 9 30
13 21 — 3 50 2 39 — 9 40

8 37 — 7 10 0 59 — 9 40
7 28 — 7 50 0 1 — 9 45
6 8 — 8 30 2 55 — 9 25
5 12 — 8 45 4 7 — 9 20

Aas der 1-tcn Reihe 65? 17! 49,*05. Aus der 2-ten Reihe ^ “ 65? 17! 43J89.

3-tc R eihe. 4-te Reihe.

5! 3!’ — 70? 8! 50!' Ol1 26! 59!' — 69? 45! 50!'
5 52 — 8 30 27 47 — 44 10
7 4 — 8 0 28 29 — 42 45
9 59 — 6 25 29 13 — 41 30

14 21 — 2 40 29 50 — 40 10
23 9 — 69 52 0 30 42 — 38 50
25 23 — 48 40 31 20 — 37 20

Aus der 3-ten Reihe ^>=65? 17! 48,*42. Aus der 4-tcn Reihe >̂ =  65? 17! 51,*16.

Kollimationsfchler des Sextanten -+- 20"

Barometerhöhe 345"41 Pariser.

Temperatur der Luit •+- 4? 0 R.; des Quecksilbers -+- 14° 0 R.

Das Mittel aus den vier Reihen giebt <p ~  65? 17! 48? 13.



54 BREITEN.

XXXI. PETSCHORA-STROM. KIRCHDORF UST-ZYLMA. 

*

Haus des Forstmeisters, in der Nähe der Kirche.

Bestimmung der Polhöhe aus Circummeridianhöhen der Sonne.

Slundenwinkel. Doppelte Höhe Stundenwinkel. Doppelte Höhe
des II. R. des II. R.

i-te  Reihe. 2-tc R eihe .

August.

1843.

O1.1 33.’ 57!' — 67? 51.' 35'. Ol* 21.' 321’ — 68? 9.' o:'
32 47 — 53 40 23 50 — 10 0
31 20 - 56 40 22 55 — 11 40
30 35 — 5S 30 22 4 — 12 45
29 49 — 59 55 21 14 — 13 55
29 1 — 68 1 10 19 48 — 15 55
28 20 — 2 10 19 3 — 16 50
27 38 — 3 30 18 3 — 18 15
26 44 — 5 0 16 4 — 20 5
25 13 - 7 50 15 7 .— 21 10

Aus der i-ten Reihe <£“ 65? 26.' 24J49. Aus der 2-ten Reihe 65? 26.' 21J23.

3-te Reiiie. 4-te R e ih e .

O1.1 13.' 17!' — 68? 22.' 501' O1.1 2' 3:' — 68? 28.' 40!'
12 29 — 23 20 3 5 — 28 20
11 32 — 24 5 4 5 — 28 10
10 25 — 25 0 4 58 — 27 50

8 53 — 26 0 7 23 — 26 40
7 25 — 26 50 8 40 — 26 15
2 6 — 28 30 9 32 — 25 40
1 29 — 28 40 11 15 — 24 20
0 1 — 28 50 12 29 — 23 20
1 0 — 28 50 13 18 — 22 50

Aus der 3-len Reihe ^ = 6 5 ?  26.1 20J38. Aus der 4-ten Reihe <£~65? 26.' 20J98.
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Slundenwinkel. Doppelte Höhe StundenwinkeL. Doppelte Höhe
des U. R. des U. R.

5—le Reihe. 6-lc Reihe.

XXXI. PETSCHORA-STROM. KIRCHDORF UST-ZYLMA.

U  August. 
1843.

o!1 14.' 55'.' — 66? 21.' 10" 0 b 24.' 46? — 68? s:. 40:
15 56 — 20 5 25 29 — 7 25
17 56 — 18 15 26 50 — 5 0
19 8 16 50 27 44 — 3 30
19 48 — 15 50 29 21 — 0 30
*20 33 — 14 40 30 15 — 67 58 45
21 19 — 13 20 34 7 — 50 20
22 3 12 30 34 51 — 49 5
22 57 — 11 20 35 43 — 47 0
*24 3 — 9 50 36 25 — 45 20

Aus der 5-tcn Reihe £= r65? 26.'25J70. Aus der 6-ten Reihe £  =  65? 26.'28J86.

Kollimationsfehler des Sextanten +  20'.'

Baromcterhöhe 339J'90 Pariser.

Temperatur der Luft +  5! 2 R.; des Quecksilbers -+- 12? 8 R.

Das Mittel aus den sechs Reihen giebt <p ~  65? 26.' 23,’61.



XXXII. PETSCHOBA-STROM. INSEL KAMENiNOI-NOSS. 

Bestimmung der Polhöhe aus Circummeridianhöhen der Sonne.

Stundenwinkel. Doppelte Höhe Stundenwinke]. Doppelte Höhe
des U. R. des U. R.

5 6  BREITEN.

1-te Reihe. 2-lc Reihe.

^  August. ® •' 2^‘ — 66° 30: o: ol* 15J 11" — 66? 47.' 55:

1843. 27 27 — 31 10 13 19 — 49 50
26 21 — 33 0 12 11 — 50 20
25 22 — 34 45 9 36 — 52 40
21 48 — 40 20 6 51 — 53 40
1» 41 — 43 0 5 2 — 54 35
17 50 — 45 0 2 24 — 55 10
16 37 — 46 45

Aus der 1-ten Reihe <p“ 65? 51.’ 55'32. Aus der 2-len Reihe <p == 65? 51.’ 51 ?5'

3-le Reihe. 4-te R eihe.

o!1 1.' 5: — 66? 55.' 30: oV n : 301' — 66? 51' 5:
0 12 — 55 30 12 26 — 50 0
1 44 — 55 20 13 27 — 49 30
3 38 — 55 0 25 22 — 34 45
4 46 — 54 30 27 26 — 31 10
6 42 — 53 40 28 8 — 30 0
8 53 — 52 40 28 42 — 29 10

Aus der 3-len Reihe <p~  65? 51.' 50J81. Aus der 4-ten Reihe ^ “ 65? 51.’ 57J90.

KoUimationsfehler des Sextanten 20:

Baromelerhöhe 340''30 Pariser.

Temperatur der Luft -+- 8? 0 R.; des Quecksilbers +  9! 5 R,

Das Mittel aus den vier Reihen giebt <p —  65? 51.' 53J90.



BREITER.

XXXIII. PETSCHORA-STROM. INSEL CHARIS.

Bestimmung der Polhöhe aus der Meridionaihöhe der Sonne.

Doppelte H8he des U. R.

30 A ® ^ 1- 64? 56! 15!
1843.

Aus dieser Höhe <p =  66? 30! 5! 18.

KoUimationslehler des Sextanten -+- 20."

Barometerhöhe 339*'0 Pariser.

Temperatur der Luft 7? 8 R.; des Quecksilbers +  8? 2 R.



58 BREITHH.

XXXIV. DORF WEUKOWISJATSCHNAJA, 

hinter dem Hause von Ditjateff, in der Nfihe der Kirche.

Bestimmung der Polhöhe aus Circummeridianhöhen der Sonne.

Standenwinkel. Doppelte Höhe Slundenwinkel, Doppelte Höhe
des U. R. des U. R.

1-te R e i h e . 2-te R e i h e .

1843.

33.' 40!' — 62° 10.' 20." oV 21: 241' — 62° 301 01'
32 42 — 12 10 20 7 — 31 40
31 47 — 14 0 17 8 — 35 5
30 56 — 15 40 15 46 — 36 30
29 59 — 17 20 14 35 — 37 25
28 54 — 19 0 12 19 — 39 20
26 14 — 23 20 9 34 — 40 40
25 6 — 25 5 8 33 — 41 20
24 0 — 26 50 7 19 — 42 5
22 38 — 28 40 6 21 — 42 30

Aus der 1-ten Reihe ^ = 6 7 ?  14.' 55J56. Aus der 2-ten Reihe <p~  67? 14.' 54J37.

3-te R e i h e .

41 43: — 62? 431 101'
3 17 — 43 25
1 1 — 43 30
1 44 — 43 30
2 42 — 43 20
4 32 — 43 0
5 42 — 42 35
6 44 — 42 0
7 45 — 41 30

4-te R e i h e .

81 421’ — 62? 411 : o
9 40 — 40 35

11 20 — 39 50
12 41 — 38 50
13 40 — 38 5
14 44 — 37 0
15 44 — 36 5
16 47 — 35 5
17 19 — 34 40

Aus der 3-ten Reihe ^ = 6 7 ?  14155?'91. Aus der 4-ten Reihe ^ “ 67? 14.' 59J90.
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XXXIV. DORF WELIKOWISJATSCHNAJA, 

hinter dem Hause von DitjatefF, in der Nfihe der Kirche.

Slandenwinkel. Doppelte H5he
des U. R.

5-te Reihe.

-  August o!l 18: 28:' ““ 62? 33: 15:’ 
ä<18M. W  47 -  31 40

21 4 — 30 0
22 38 — 28 30
23 54 — 26 50
24 59 — 25 5
26 6 — 23 20
26 34 — 22 50
27 19 — 21 40

Aus der 5-teo Reihe ^ = 6 7 ?  15.’ 2*11.

Slandenwinkel. Doppelte HShe
des U. R.

6-te R e i h e .

O*1 281 21’ — 62? 201 201'
28 53 — 19 0
29 55 — 17 20
30 50 — 15 40
31 41 — 14 0
32 32 — 12 20
35 1 — 7 40
35 44 — 6 0
36 27 — 4 20

Aus der 6-ten Reihe ^  — 67? 15.’7J73.

Kollimationsfehler des Sextanten -+- 201'

Barometerhöhe 338,r'80 Pariser.

Temperatur der Luft -t- 11? 3 R.; des Quecksilbers 10? 2 R. 

Das Mittel aus den sechs Reihen giebt <p —  67? 141 59126.



60 B K U Tl*.

XXXV. PETSCHORA-STROM. DORF OKSINA. 

Hinter dem Hause von Ditjateff.

Bestimmung der Polhöhe aus Circumroeridianhöheu der Sonne.

Standenwlnkel. Doppelte Höbe
des U. R.

61? 7.' 45:
9 20  

10 20 
11 55
13 45
14 35  
21 15

Aus dieser Reihe ^ = 6 7 ?  34.' 26J59.

Kollimalionsfehler des Sextanten 20."

Barometerhöhe 337;r15 Pariser.

Temperatur der Luft -t- 10? 0 R.; des Quecksilbers +  9° 0  R,

20 Aagast. pV 21.' 50." —
1 Septeob. „  .
1843. 20 40

19 21 —
17 58 —
16 22 —
15 12 —

1 55 —



MErrni. 61

XXXV. PETSCHORA-STROM. DORF 0KS1NA. 

Hinter dem Hause von Ditjateff.

Bestimmung der Polhöhe aus Circummeridianhöhen der Sonne.

Standen Winkel Doppelte HShe Stundenwinkel. Doppelte H5he
des U. R. des U. R.

^  Septbr. 
1843.

1-te R e i h e . 2-te R e i h e .

221 571 -  52? 91 301 oV 4.' 161 — 52? 23.’ 201
21 47 — 10 45 7 27 — 22 10
21 1 — 11 40 20 54 — 12 0

1 28 — 24 0 21 41 — 10 50
0 39 — 24 10 22 26 — 9 50
0 23 — 24 30 23 58 — 8 5
0 58 — 24 20 24 39 — 6 50
1 35 — 24 10 25 23 — 6 5
2 15 — 24 5 26 12 — 5 0
2 56 — 24 0

Reihe £ =  67° 34.’ 34,'33. Aus der 2-ten Reihe £  =  67? 34.' 42136

Kollimalionsfehler des Sextanten -+- 201’

Barometerhöhe 3401’20 Pariser.

Temperatur der Luft -+- 5? 0 R.; des Quecksilbers +  9? 5 R. 

Das Mittel aus den beiden Reihen giebt £  =  67? 34.' 38134. 

Die Bestimmung am 20 August giebt £  —  67? 34.’ 26159.

Das Mittel aus den beiden Tagen giebt £  —  67? 34.' 32146.



6 2 b e s ie h .

XXXVI. TIMAN GEBIRGE. SEE KAMENNOJE.

Bestimmung der Polhöhe aus Circummeridianhöhen der Sonne.

Slundenwinkel. Doppelte H5he Stundenwinkel. Doppelte HShe
des U. R. des U. R.

6 Septbr.
1843.

1-te Reihe. 2-te Reihe.

34: 141' — 57? 32.' 20." o!1 16.' 5" — 57? 58.’ 3o:
29 52 — 40 10 11 39 — 58 1 45
2S 56 — 41 30 10 43 — 2 20
27 52 — 43 40 9 1 — 3 25
26 38 — 45 30 8 10 — 3 45
25 15 — 47 30 7 11 — 4 10
24 0 — 49 20 6 7 — 4 45

5 12 — 4 55

Aus der 1-len Reihe $ = 6 7 ?  21.' 56,'83. Aus der 2-ten Reihe $  =  67? 21.' 57J68. 

3-te R b i h b .

4: 3" — 58? 5: io y
3 2 — 5 30
2 5 5 40
1 0 — 5 40
0 26 — 5 35
1 40 — 5 30
4 35 — 4 50

Aus der 3-len Reihe $  =  67? 2210J02.

Kollimationsfehler des Sextanten -t- 20?

Barometerhöhe 331J'75 Pariser.

Temperatur der Lull 10? 0 R.j des Quecksilbers ■+■ 10? 8 R. 

Das Mittel aus den drei Reihen giebt $  =  67? 21.' 58*18.



BM3TEH.

XXXVII. PETSCHORA-STROM. INSEL KUMOWSKI. 

Bestimmung der Polhöhe aus Circummeridianhöhen der Sonne.

Slundenwinkel. Doppelte Höhe
des U. R.

1-le Reihe.

52? 2.’ 50:
2 10 
1 30
0 20 

51 59 50  
59 10 
58 40 
57 50 
57 0

Aus der 1-len Reihe p> =  66? 36.'0J19.

Slundenwinkel. Doppelte Höhe
des U. R.

2-le Reihe.

Ol* 26.' 38:' — 51? 42.' 35!'
27 38 - 40 40
28 23 — 39 50
29 8 — 38 40
29 50 — 37 20
30 30 — 36 20
31 27 — 34 30

Aus der 2-ten Reihe (p =  66? 35.' 59;i6.

£  Septbr. » ! 
1843.

2.' 42" —

5 19 —

6 53 —

9 23 —

10 30 —

11 27 —

12 14 —

13 17 —

14 38 ---

Kollimationsfehler des Sextanten 20!'

Barometerhöhe 341 J'O Pariser.

Temperatur der Luft -+- 5? 0 R.; des Quecksilbers 5? 4 R. 

Das Mittel ans den zwei Reihen giebt <p —  66? 35' 59J67.
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XXXVÜL PETSCHORA-STROM. DORF CHABARICH1.

Bestimmung der Poihöhe aus Circummeridianhöhen der Sonne.

StundenwmkeL Doppelte Höhe
des U. R.

i  sepUir. ° -  l ä ' i i :  ~  52? « • ' « :  
17184-3. 16 52 -  41 0

17 33 — 40 35
18 19 — 40 0
19 7 — 39 15

Aus dieser Reihe <p ~  65? 49.' 18J60.

KoUimationsfehler des Sextanten h-  20?

Barometerhöhe 341,"35 Pariser.

Temperatur der Lull 3? 9 R.; des Quecksilbers -+- 10? 7 R.
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XXXIX KIRCHDORF ISHMA, an der Ishma. 

Vor dem Hause des Districtbelehlhabers.

Bestimmung der Polhöhe aus Circummeridianhöhen der Sonne.

Slundenwinkel. Doppelte HShe Slundenwinkel. Doppelte Höhe
des U. R. des U. R.

57 Septbr. 
1843.

1-le Reihe. 2-te Re IHE.

0l‘ 14.' 27." — 51? 15.' 551' oV i: r . . — 51? 21.' 30:'
12 47 — 17 15 0 9 — 21 30
11 36 — 18 0 1 36 — 21 25
10 44 — 18 40 2 23 — 21 15

9 55 — 19 10 3 16 — 21 0
7 53 — 20 0 4 27 — 20 50
6 57 — 20 15 6 8 — 20 20
3 55 — 21 20 7 15 — 20 0
3 6 —. 21 20 8 9 — 19 25
2 1 — 21 25 9 28 — 19 0

-len Reihe $ ~ 6 5 ? 0 .' n ;6 6 . Aus der 2 - len Reihe ip = 6 5 ? 0 .’25*75.

3-te Reihe. 4-te Re IHE.

o*1 io: 20" — 5 i°  i8 : 10." o!1 19.' 21' — 51? 10.' 5."
11 5 — 17 50 19 43 — 9 40
11 51 — 17 5 20 29 — 8 35
12 37 — 16 40 £ l 16 — 7 35
13 28 — 16 0 22 0 — 6 25
14 11 — 15 20 22 47 — 5 30
14 54 — 14 30 23 29 — 4 20
16 34 — 12 50 24 21 — 3 0
17 29 — 11 50 25 7 — 1 40
18 19 — 10 50 25 50 — 0 40

Aus der 3-ten Reihe ^ = 6 5 ?  0.'28*99. Aus der 4-ten Reihe < p~65°0'. 32J27.
9
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XXXIX. KIRCHDORF ISHMA, an der Ishma. 

Vor dem Hause des Districtberehlhabers.

StnodeDirinkel. Doppelte H9he
des U. R.

5-te Reihe.

^  Septbr. 
1843.

27.' 4': — 50? 59.' o:
27 57 — 57 40
29 18 — 55 15
30 37 — 52 40
32 4 — 49 55
33 22 — 47 30
34 10 — 46 0
35 0 — 43 50
35 56 < _ 41 50

Aus der 5-ten Reihe 65? 0.' 26J55.

KoUimalionsfehler des Sextanten 20r 

Raromelerhöhe 338,"02 Pariser.

Temperatur der Luit h -  7? 8 R.; des Quecksilbers 12? 8 R.

Das Mittel aus den lünf Reihen giebt <p ~  65? 0.' 25J05.
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XXXIX KIRCHDORF ISHMA, an der Ishma. 

Vor dem Hanse des Districlbefehlhabers.

Bestimmung der Polhöhe ans Circummeridianhöhen der Sonne,

Slundenwinkel. Doppelte Höhe Stundenwinkel. Doppelte Höhe
des U. R. des U. I .

1-le Rei ■ E. 2-te Reihe.

01.1 35: 18: — 49? 57: io : Ol* 26.' 25: — 50? 13: 351’
34 5 — 59 40 25 5 — 15 40
33 24 — 50 0 45 23 39 — 17 55
31 47 — 4 0 22 45 — 19 25
30 40 — 6 20 21 48 — 20 20
29 36 — 8 10 20 42 — 21 30
28 52 — 9 25 19 57 — 22 30
27 22 - 11 50 19 8 — 23 35

18 25 --- 24 30

Ans der 1-ten Reihe $  =  65?0: 20J34. Ans der 2-ten Reihe $  =  65? 0.' 22J14.

3-te R e i h e . 4-le R e i h e .

17.' 34: — 50? 25: 20: oV 3: 15.“ — 50? 34: 30:
16 49 — 26 15 2 13 — 34 40
11 55 — 30 25 0 9 — 35 0
10 57 — 31 5 2 7 — 34 45
9 17 — 32 19 3 5 — 34 30
8 9 — 32 50 3 59 — 34 20
7 15 — 33 15 4 59 — 33 45
6 7 — 33 40 6 21 — 33 30
4 35 — 34 10 7 15 32 15

Ans der 3-ten Reihe 65? 0.’23764. Ans der 4-ten Reihe Cf>~65?0.'23|93.
9®
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XXXIX. KIRCHDORF ISHMA, an der Ishma. 

Vor dem Hanse des Dislrictberehlhabers.

Sludentrinkel. Doppelte H8he Stundenwinkel. Doppelte HShe
des U. R. des U. R.

5-le R e ih e . 6-le Reihe.

%  Sep.br. *'■ 

1843.

8.’ 181' ’— 50? 32.’ 301' OV 17.' 27." — 50? 25! 201'
9 29 — 31 45 20 32 — 21 55

10 5 — 31 20 21 56 — 20 0
11 26 — 30 50 22 49 — 18 50
12 35 — 29 55 23 59 — 17 0
13 21 — 29 30 25 8 — 15 40
14 55 — 28 0 26 18 — 13 35
15 48 — 27 20 27 18 — 11 50
16 36 — 26 20 28 50 — 9 25

Aus der 5-ten Reihe ^ ~ 6 5 ? 0 . ' 25J97. Aus der 2-tcn Reihe p  —  65?0.’26f34. 

7-te Reih e .

01.1 29.' 39." — 50? 8.’ io :
30 39 — 6 20
31 39 — 4 0
33 0 — 1 30
33 39 — 0 0
34 13 — 49 59 5
34 53 — 58 0
36 2 — 55 15'

Aus der 7-ten Reihe p  ~  65? 0.' 23*29.

Kollimationsfehler des Sextanten 201'
Barometerhöhe 337*'07 Pariser.
Temperatur der Luft -+- 10? 5 R.; des Quecksilbers 15? 3 R. 
Das Mittel aus den sieben Reihen giebt p  —  65? 0.' 23*66. 
Bestimmung am 9 September giebt <p —  65? 0.' 25J05.
Das Mittel aus den beiden Tagen giebt p  —  65? 0.’ 24*35.
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XL. FLUSS ISHMA. Mündung des Baches Otscfyu.

Bestimmung der Polhöhe aus Circummeridianhöhen der Sonne.

Slundenwinkel. Doppelte Höhe Slundenwinkel. Doppelte Hdhe
des U. R. des U. R.

1-le R e i h e . 2-le R e i h e .

Septbr.
1 8 4 3 .

Ol* 34.’ 44? — 49? 29.’ 10? Ol* 23.' 13? —  49? 491 50?
33 31 — 31 25 21 59 — 51 10
32 26 — 33 50 20 57 — 52 40
31 8 — 36 30 19 39 — 54 20
29 26 — 39 50 18 42 — 55 20
27 20 — 43 5 16 45 — 58 10
26 20 — 45 0 15 42 <— 59 10
25 21 — 46 20 14 36 — 59 55
24 23 — 48 10 13 16 — 50 0 50

-ten Reihe <p
<Mo 

•£II 41J21. Aus der 2-ten Reihe ^  — 64? 27142J5;

3-te R e i h e . 4-le R e i h e .

o!i 12.' 25? — 50? u 30? o* 11 58?

0 
■ 

o1 61 20?
11 22 — 2 10 0 56 — 6 25
10 8 — 3 20 0 2 — 6 30

8 2 — 4 40 0 50 — 6 30
6 59 — 5 0 2 30 --- 6 20
6 10 — 5 20 3 29 — 6 10
5 24 — 5 50 4 18 — 6 0
4 16 — 6 10 4 54 — 5 40
2 50 — 6 15 12 43 — 1 15

14 37 — 49 59 55
Aus der 3-ten Reihe 27.' 41J19. Aus der 4-ten Reihe <p —  64? 27.' 42J38.

Kollimationsfehler des Sextanten -i- 20."
Baromelerhöhe 333J'95 Pariser.
Temperatur der Luft -»- 9? 0 R.; des Quecksilbers -+• 18? 0 R.
Das Mittel aus den vier Reihen giebt p  ~  64? 27.’ 41*83.
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XLI. FLUSS ISHMA 

am rechlcn Ufer bei der Stromschnclle, das Herz.

Bestimmung der Polhöhe aus den Höhen des Polarsterns.

Seplbr.
1843.

1 - te  R ei m B. 2 -le R e i b e .

Haulh J\1 47. Doppelte Höhe. Hauth .IW 47. Doppelte Höhe.

5*.' 58: 30J1 — 128? 35.' 20" 81.' 53:! 53J5 — 130? 22: 40."
6 3 12.3 — 41 0 56 4,3 — 23 35

7 32,3 — 42 30 58 46,7 — 24 30
9 34,3 — 43 50 9 0 58,1 — 25 50

16 36,5 — 48 20 2 56,1 — 27 1 0

Ans der 1-ten Reihe ^~ 63?51 .'51 ,'0 . Aus der 2-len Reihe 63?51.' 16J0.

KoOimalionsfehler des Sextanten -+~ 20.”

Barometerhöhe 333"25 Pariser.

Temperatur der Lull — 0? 7 R.; des Quecksilbers — 0? 2 R.

Das Mittel ans den beiden Reihen giebt <p —  63? 51.' 33?50.
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XLJ1. FLUSS ISHMA. DORF UST-UCHTA.

Bestimmung der Polhöhe ans Circummeridianhöhen der Sonne.

StuodeawinkeL Doppelte HOhe Stunden winket. Doppelte Höhe
des U. R. des U. R.

t-te  R bihb. 2-te R eihe.

28 r  
1843.

o!* io 1 581’ — 48? 35! 30!' OV 3! 45!' — 48? 38’ 40!’
8 48 — 36 40 5 15 — 38 20
7 37 — 37 20 7 3 — 37 40
3 53 — 38 55 7 54 — 36 40
2 52 — 39 16 10 47 — 35 30
I 30 — 39 20 11 35 — 34 25
0 13 — 39 20 12 42 — 33 20
0 41 — 39 20

Aus der 1-ten Reihe ^ = 6 3 °  37.' 42?91. Aus der 2-ten ifieihe ^>~63? 37.' 55,'92.

3-le R b i h b .

OV 25! 23!' — 48? 18! 201*
26 4 — 17 35
26 47 16 10
27 23 — 14 50
28 21 — 13 10
29 13 — 11 25
30 49 — 8 55
31 32 — 7 10

Aus der 3-ten Reihe ^ :^ 6 3 ?  37! 56J65..

Kollimationsrehler des Sextanten 20“

Barometerhöhe 334*'50 Pariser.

Temperatur der Lnft +  6? 2 R.; des Quecksilbers -+- 15? 8 R.

Das Mittel aus den drei Reihen giebt <p —  63? 37! 51|83.
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XLin. FLUSS ISHMA am linken Ufer.

Bestimmung der Polhöhe aus Circummeridianhöhen der Sonne.

Stuadenwinkel. Doppelte Höhe 
des U. R.

Slandenwinkel. Doppelte HShe 
des U. R.

i - l e  R e i h e . 2-te R e i b e .

19 Septbr. 0*1 16.’ 25." — 46? 59.’ 20." o!? 6.' 27." _ 47? 6: 15:'
1 Oclober.
1843. 15 15 — 47 0 15 5 33 — 6 25

14 21 — 0 45 4 48 — 6 50
13 37 — 1 20 3 59 — 7 0
12 47 — 2 10 3 8 — 7 10
11 42 — 2 50 1 43 — 7 20
10 50 — 3 10 11 7 — 3 10

8 2 — 5 10 11 55 — 2 30
7 17 — 5 40 13 36 — 1 20

Aus der 1-ten Reihe <p=  63? 13.' 39,*i61. Aus der 2-teni Reihe =  63? 13.’ 40,*06.

Kollimationsfehler des Sextanten -+- 20."

Barometerhöhe 334|'90 Pariser.

Temperatur der Luft +  6? 2 R.; des Quecksilbers +  6? 8 R. 

Das Mittel aus den beiden Reihen giebt <p =  63? 13.’ 39*83.
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XLIV. MÜNDUNG DES FLUSSES TSCHERR DER ISHMA.

Bestimmung der Polhöhe ans Circummeridianhöheh der Sonne.

Slundenwinkel. Doppelte Höhe Slundenwinkel, Doppelte Höhe
des U. R. des U. R.

1-le R e i i i e . 2 - te  R e i h e .

3 Oclober.
1 8 4 3 .

34.' 9:' — 45? 25: 25" OV 23.' 28!’ — 45? 44: 40"
32 58 — 28 20 22 38 — 46 10
31 29 — 30 50 21 55 — 47 0
30* 26 — 32 35 21 14 — 47 55
29 41 — 34 15 20 10 — 49 30
28 45 — 36 0 19 7 — 50 40
27 50 — 37 40 18 14 — 51 40
25 12 — 41 50 16 50 — 53 30

n Reihe p =  62? 59.' 26*68. Aus der 2-ten Reihe p — 62? 59.' 31J14

3-te R e i h e . 4-te R e i h e .

15.’ 14!' — 45? 55.' 10." OV 5.' 35'.' — 46? 2: 51'
14 2 — 56 40 4 47 — 2 20
13 15 — 57 20 3 5 — 2 50
12 16 — 58 15 1 38 - 3 10
11 27 — 58 50 2 47 — 3 0

9 31 — 46 0 0 3 49 — 2 20
7 53 — 1 0 10 14 — 45 59 50
6 39 — 1 40 11 20 — 58 50

12 15 — 58 15
Aus der 3-ten Reihe ^ = 6 2 ?  59.'16,'58. Aus der 4-len Reihe 62? 59.'13*05. 

Kollimationsfehler des Sextanten -t- 20'.'

Barometerhöhe 328J'90 Pariser.

Temperatur der Luit -+- 6? 4 R.; des Quecksilbers +  6° 8 R.

Das Mittel aus den vier Reihen giebt p  —  62? 59.' 21*86.

1 0
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XLV. AM FLUSSE TSCHERR DER ISHMA, 

beim Schleppwege.

Bestimmung der Polhöhe aus Höhen des Polarsterns.

Haulh JVf 47. Doppelte Höbe.

!3 ■ 51.1 17: 16:i — 126? 19.’ 30:'
5 Octooer.
1843. 18 58,3 — 21 0

Aus dieser Reihe <p ~  62? 44.’ 45J7.

Kollimationsfehler des Sextanten -+- 201’

Barometerhöhe 327J'61 Pariser.

Temperatur der Luft — 1? 3 R.; des Quecksilbers — 1? 0 R.
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. XLVI. AM FLUSSE TSCHERR DER WTSOffiGDA,
beim Schleppwege.

Bestimmung der Polhöhe aus Circummeridianhöhen der Sonne.
11

SlondenwiDkel. Doppelte Höhe Slundenwinkel. Doppelte Höhe
des U. R. des U. R.

1-te Reihe. 2-le Reihe .

24 Septbr. 0 1.' 
6 October. 
1843.

12! 28!’ — 44° 12! 50!' O1.1 31! 4!' — 43? 46! 35!'
13 30 — 11 40 31 43 — 44 50
14 20 — 10 50 32 2? — 43 40
15 43 — 9 50 33 1 — 42 50
16 32 — 8 55 33 38 — 40 50
24 56 — 43 57 30 34 16 — 39 40
25 48 — 55 50 34 56 38 15
27 .20 — 53 IQ 35 31 — 36 40
29 28 — 49 35 36 9 — 35 20
30 22 — 47 50

Aus der 1-len Reihe p  —  62? 42.' 32J02. Aus der 2-ten Reihe $ r= 6 2 ?4 2 ! 37J11. 
Kollimationsfehler des Sextanten 20!'
Barometerhöhe 329"07 Pariser.
Temperatur der Luft 5? 8 R.; des Quecksilbers +  5? 8 R.
Das Mittel aus den zwei Reihen giebt p  ~  62? 42! 34J56.

XLVII. KIRCHDORF PODDELSKOJE, an der Wytschegda. 

Beobachtungspunkt hart am Ufer.

Bestimmung der Polhöhe aus der Mcrcdionalhöhe der Sonne.
j

Doppelte Höhe des U. R.

13 40? 33! 40!'
1843* Aus dieser Höhe p  z z  61? 54! 53J97.

Kollimationsfehler des Sextanten -+- 20!'
Baromelerhöho 3 3 t."89 Pariser.
Temperatur der Luft -+- 9? 5 R.; des Quecksilbers •+■ 10? 0 R.

10*
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XLVffl. KIRCHDORF KERTBEROFSKJ, an der Wytschegda. 

Beobachtungspunkt hart am Ufer.

Bestimmung der Polhöhe aus Grcummeridianhöhen der Sonne.

Stundenwinkel. Doppelte Höhe Stundenwinkel. Doppelte Röhe
des U. R. des U. R.

14
1843.

1-te R e i h e . 2-le R e i h e .

23! 41? — 39° 41! 55!' O*1 14! 43!' — 39? 52! 40!'
22 23 — 43 40 13 57 — 53 30
21 34 — 44 55 13 8 — 54 10
20 51 — 45 40 12 9 — 54 45
20 9 — 46 55 11 18 — 55 35
19 31 — 47 40 10 31 — 56 10
18 52 — 48 4Q 9 34 — 56 40
18 13 _ 49 20 8 38 -- 57 20

Aus der 1-len Reibe ^ ~ 6 1 ?  48! 59J88. Aus der 2-ten Reihe ^>“ 61? 49! 8J95. 

3-te R e i h e . 4-te R e i h e .

O1.1 7! 41." — 39? 57! 40!' Ol' 2! 4!' — 40? 0’ .0!'
6 54 — 58 40 3 23 — 39 59 40
4 29 — 59 30 4 38 — 59 30
3 14 — 59 40 5 29 — 59 0
2 16 — 59 45 6 27 — 58 40
1 20 — 59 50 8 11 — 57 40
0 23 — 59 55 9 44 — 56 40
1 7 — 40 0 0 11 6 — 55 35

Aus der 3-ten Reihe — 61?49! 1,'73.. Aus der 4-len R e i h e —  61?49.' 2*23. 

Kollimationsfehler des Sextanten -t- 20!'

Baromelerhöhe 334*'87 Pariser.

Temperatur der Lull h -  11? 7 R.; des Quecksilbers h-  12? 0 R.

Das Mittel aus den vier Reihen giebt <p ~  61? 49! 3)20.



II. L ta N B E S T IM IlfU N G E N .

Drei Chronometer von Hauth waren zn Zeitübertragungen bestimmt; zwei Taschen- 
Chronometer J \ f  42 und 45 und ein kleiner Boxchronometer JVF 4-7. Diese 
drei Uhren waren auf der Akademie-Sternwarte zu St. Petersburg geprüft und ihr 
Gang, bei einer ziemlich constanlen Temperatur von -+- 15° R., sehr befriedigend 
gewesen. Den anfänglich in St. Petersburg bestimmten Gang, änderten alle drei 
Uhren im Verlauf der Reise mehr oder weniger; die beiden Taschenuhren, schon zu 
Anfang der Reise von St. Petersburg nach Ustsyssolsk sehr bedeutend, und das nicht 
uob den Erschütterungen beim Fahren, wie ich anfänglich glaubte, sondern Yon dem 
Einflüsse der Temperatur; dieses nicht vermutheud, habe ich versäumt stündliche 
Temperalurbeobachtungen zu machen, wodurch der Gang eines nicht gut compensirlen 
Chronometers mit vollkommener Sicherheit ermittelt werden kann; es lässt sich für 
beide Taschenuhren durchaus kein motivirler Gang bestimmen, was aus den Beobach
tungen zu ersehen ist.

Der kleine Boxchronometer J \£  47 war in jeder Hinsicht zuverlässig, obgleich 
auch er seinen primitiven Gang bei wenigem änderte, dabei fand aber im allgemeinen 
eine grosse Regelmässigkeit statt; nur auf der Landreise von Ustsyssolsk nach dem 
Dorfe Kertschem, vom 22. bis zum 24. Juni, die auf ganz besonders schlechten , 
Wegen zurückgelegt wurde, hat der Gang von 47 eine Anomalie erlitten, aber 
seil dieser Zeit bat die Uhr, während der ganzen Reise, einen vollkommen regel
mässigen Gang beibehallen, daher sind alle Zeilübertragungen nur aus dem Gange 
dieser Uhr ermittelt, und die beiden Taschenuhren gar nicht benutzt.

Während der Reise im Petscbora-Lande konnte ich an zwei Orlen den Gang der, 
Uhren mit grösserer Genauigkeit bestimmen; im Dorfe Troizkoje vom 10. bis zum 24: 
Juli und im Dorfe Usl-Ishma vom 14. August bis zum 8. September. Das Dorf 
Ust-Ishma kann als Schlüssel zu den meisten Längenbestimmungen dieser Rei6c be
trachtet^ werden, da seine Lage aus zweimaliger Zeitübertragung bestimmt ist; das
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erste Mal am 14. August durch die Zeitübcrtragung aus Ustsyssolsk vom 22. Juni 
über Troizkoje, und das zweite Mal am 8. September durch die Zeitübertragung nach 
Ustsyssolsk bis zum 3. October. Das Mittel dieser beiden Bestimmungen giebt die 
L&nge von Ust-Ishma, bis auf 10 Zeitsecunden, genau. Vom Dorfe Troizkoje haben 
die Mittagsunlerschiede der verschiedenen Bestimmungen zwischen den 10. und 24. 
Juli, so wie in Ust-khraa zwischen den 14. August und 8. September fallend, eine 
bedeutend grössere Genauigkeit, da die Uhr in diesen beiden Perioden mit grösser 
Sicherheit bestimmt ist. Die Bestimmung des Sees Kamennoje, im Timangebirge, ist 
auf den Gang des Taschenchronometers JVF 42 gegründet; wahrend der 12tfigigen 
Rennthierfahrt in der Tundra halte ich diese Uhr in der Seitenlasche, hart am Kör
per, wo sie, einer ziemlich gleichmüssigen Temperatur ausgesetzt, einen rcgelmässi- 
gen Gang voraussetzen lüsst.

Die Zeitbestimmungen sind alle aus absoluten Sonnenhöhen ermittelt, wie es bei 
der Natur der Reise nicht anders sein konnte.

Auf der Reise von St. Petersburg nach Ustsyssolsk habe ich vier Punkte be
rührt, deren Längen vom Astronomen W isn iefsk i bestimmt, als zuverlässig anzuse
hen sind, und die für die Zuverlässigkeit der Uhren zu Anfang der Reise Beweise
lieferten. Diese vier Punkte sind sfimmtlich von Paris gegen Osten.

Bestimmung von Wisniefski.

Wologda 2l* 30' 13,"6.
Weliki-Usljug 2 55 59,6.
Solwytschcgodsk 2 58 28,1.
Ustsyssolsk 3 14 10,2.

LÄNGENBESTIMMUNG.

Den 1843. P. M. 2!1 8' war der Stand der drei Chronometer gegen

die mittlere Sonnenzeit der Akademie-Sternwarte zu St. Petersburg folgender:

JV? 42 zu früh h -  O1.1 1' 46150. Tägliche Voreilung -+- 3*246.
„ 45 zu früh h-  0 4 25,70. Tägliche Voreilung -+- 1,696.
„ 47 zu spät — 0 2 26,30. Tägliche Verspätung — 7,396.
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Der Beobachtuogspankt war genau im Meridian der Cathedrale Uspenskega 650 
Faden südlicher.

Die Polhöhe aus 20 Circummeridlanhühen bestimmt, giebt für den Beobach
tungspunkt <p =  59° 12' 51,'8.

Zeitbestimmung aus absoluten Sonnenhöhen.

^  Jiini 184*3.

I. WOLOGDA.

JVJ 42. Doppelte HShe des U. R.

16' 24J4 — 82° 25' 20"
17 38,2 — 42 20
19 5,2 - 83 2 35
20 19,4 — 19 20
21 16,2 — 31 55
22 15,2 — 45 40
23 8,0 — 57 •10
24 13,2 — 84 12 0
25 22,8 — 27 40
26 22,8 — 40 55

Vergleichung der Uhren No. 42 <  No. 45 2' 31 ”25.
,  4 2 >  „ 47 5 30,50.

Kollimalionsfehler des Sextanten -t- 40"
Barometerhöhe 332,"35 Pariser.
Temperatur der Luft -+- 8? 5 R.; des Quecksilbers 15? 5 R.
Der Stand der Uhren um 8V 58' A. M.
No. 42 zu spät — OV 36' 32,”19.
„ 45 zu spät — 0 34 0,94.
„ 47 zu spät — 0 42 2,69.

Der Längenuniersehied zwischen St. Petersbirg und Wologda, von YVisniefski 
bestimmt, ist: OV 38' 21'2.
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Die drei Chronometer geben den Längenunterschied zwischen St. Petersburg und 
VVologda:

No. 42 Ol* 38' 5i;0.
„ 45 0 38 43,6. *
„ 47 0 38 24,2.

Berechnung der Länge von Wologda nach No. 47.

— Ol* 42' 2*69 den 7. Juni A. M. 8* 58' m. z. No. 47.
„ 28. Mai P. M. 2^ 8' -+- 38' m. Z. durch Petersburg, 

also vor 10 Tagen weniger 5!1 48' No. 47 — Ol* 2' 26*30
für 10 Tage weniger 51.1 48' zu — 7J396 — 1 12,17

— 0 3 38,47 den 7. Juni A. M. 81.1 58' in St. Petersburg — 0 3 38,47
— 0 38 24,22 Wologda östlich von St. Petersburg.
— 1 51 52,0 Länge der Akademie-Sternwarte, östlich von Paris.
— 2*.‘ 30' 16,”22 Länge von Wologda nach Haulh No. 47.

n. WELIKI -  UST -  JUG.

Der Beobachtungspunkt war im Garten, an der Hauptstrasse, dem Kaulhause 
gegenüber.

Zeitbestimmung aus absoluten Sonnenhöhen.

^  Juni 1843.

„43 42. Doppelte HOhe des U. R. JVi 42. Doppelte Hohe des U. R.

1-te R e iiie . 2-te R eihe .

A. M. 81.1 11' 57,"6 — 85° 25' 10" 81.1 20' 9J8 — 87° 3' 50"
13 14,0 — 41 5 21 16,0 — 16 40
14 25,2 — 55 10 22 15,6 — 28 15
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II. WELIKI -  UST -  JUG.

81

A. M. 8*1 15'
17
18 
19

^  Juni 1843.

JV3 42. Doppelte H5he des U. R.

1-te R eihe .

86c35J2 — 
1,0 -  

7,2 -  
11,8 —

9'
26
39
51

’f

20"

25
35
55

jss  42. Doppelte Höhe des U. R.

2-le R eih e .

87°81.1 23'
24
25
26

n ; o  —

3,0 — 
8,2 -  

9,8 —
88

39’
49
2

14
Vergleichung der Uhren No. 42 <  No. 45 2’ 39*50.

„ 42 >  „ 47 5 41,25.
Kollimationsfehler des Sextanten -t- 35"
Barometerhöhe 336*’70 Pariser.
Temperatur der Luft -»- 15° 5 R.; des Quecksilbers -+- 17° 0 R.
Stand der Uhren um 91.1 22' A. M.
No. 42 zu spät — l 1.' 2' 34J06.
„ 45 zu spät — 0 59 54,56.
„ 47 zu spät — 1 8 15,31.

30"
30
30
10

Zeitbestimmung aus absoluten Sonnenhöhen.

JW 42. Doppelte Höhe des U. R. J »  42. Doppelte Höhe des U. R.

1-te R eih e . 2-te R e ih e .

P. M. I 1.1 12' 29J0 — 91? 52' 40" I 1.* 19' 59M — 90? 30' 50
14 22,0 — 32 15 20 59,0 — 19 50
15 57,8 — 14 40 21 56,0 — 9 40
16 59,0 — 4 10 22 45,2 — 0 10
17 54,0 — 90 54 10 23 37,4 — 89 50 15

25 3,2 - 33 40
25 58,6 — 23 20

11



82 LÄUSEN.

Vergleichung der Uhren No. 42 ^  No. 45 2' 39J25.
„ 42 >  „ 47 5 44,0.

Kollimalionsfehler des Sextanten -+- 35"
Baromelerhöhe 336*'40 Pariser.
Temperatur der Lull 17° 0 R.; dos Quecksilbers -i- 18° 0 R.
Stand der Uhren um 2 2 2 '  P. AI.
No. 42 zu spät — l 1.1 2' 34J36.
„ 45 zu spät — 0 59 55,11.
„ 47 zu spät — 1 8 18,36.

Berechnung der Länge von Weliki-Ust-Jug nach llaulh No. 47.
— ll‘ 8' 16J83 den 11 Juni A. M. 111* 52' m. Z. No. 47.

„ 28 Mai P. M. 21.1 8' ll1 4' in St. Petersburg,
also vor 14 Togen weniger 3*1 20' warNo. 47 — Ol? 2' 26J30
Gang lUr 14 Tagen weniger 31.* 20'zu — 7,’396 — 0 1 42,52

—  Ol1 4 '  8 , 8 2

— 0 4 . 8,82 den 11 Juni A. 31. in St. Pelersbuag.
— 1 4 8,01 Weliki-Ust-Jug östlich von St. Petersburg.
— 1 51 52,0 Länge der Akademie-Sternwarte in St. Petersburg.
— 21.1 56’ OJOl Länge von Weliki-Ust-Jug nach Hauth No. 47.

WBLIKI -  UST -  JUG.

| |  Juni 1843.

Zeitbestimmung aus absoluten Sonnenhöhen. 

Juni 1843.

»v* 12. Doppelte Höhe des U. R.

A. M. S1.1 7' 5610 — 84° 30' 15"
9 24,8 — 48 45

10 34,4 — 85 3 10
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\

JV3 42. Doppelte Höhe des U. B.

A. M. 8l* 11' 4816 — 85° 15' 55"
12 37,8 — 28 25
13 36,0 — 39 55
14 36,6 — 52  20

Vergleichung der Uhren No. 42 <  No. 45 2' 37,’25.
„ 42 >  „ 47 5 55,0.

Kollimalionsfehler des Sextanten 30"
Barometerhöhe 336,*'20 Pariser.
Temperatur der Lull 18° 0 R.; des Quecksilbers 18u 5 R.
Stand der Uhren um 9*1 14' A. M.
No. 42 zu spät — 11* 2' 27J34.
„ 45 zu spät — 0 59 50,09.
„ 47 zu spät — 1 8 22,34.

II. WELIKI -  UST -  JUG.

| |  Juni 1843.

Zeitbestimmung aus absoluten Sonnenhöhen. 

| |  Juni 1843.

JW *2. Doppelte Höbe des ü. R. .M  42. Doppelte Höhe des U. It.
•

1 - te  R e i h e . 2 - le  R e i h e .

P. M. 2*1 8' 10J8 — 80° 50' 45'' 21.1 16' 51J4 — 78° 56’ 50
9 21,0 — 36 5 17 55,6 — 43 10

10 11,8 — 24 25 19 41,0 — 19 2 0

11 22,8 — 9 20 20 39,8 — 6 10
12 34,0 — 79 53 50
13 46,4 — 38 0
14 56,4 — 22 15

1 1 *
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^  Juni 1S43.

Vergleich der Uhren No. 42 <  No. 45 2' 36*25.
„ 42 >  „ 47 5 59,0.

Kollitnalionsfehlcr des Sextanten -+- 30"
Baromelerhöhe 335*'82 Pariser.
Temperatur der Luft -+- 18° 5 R.; des Quecksilbers +  19° 0 R.
Stand der Uhren um 3!1 17' P. M.
No. 42 zu spät — ll1 2' 25M9.
„ 45 zu spät — 0 59 48,94.
„ 47 zu spät — 1 8 24,19.

n. WELIKI -  UST -  JUG.

Zeitbestimmung aus absoluten Sonnenhöhen.
i

Juni 1843.2a

A3 42. Doppelte Hohe des U. R.

1 - te  R e i h e .

A. M. 7l‘ 39' 41,*8 — 78° 19' 55'
41 18,4 — 41 25
42 33,0 — 58 10
43 26,4 — 79 9 40
44 21,8 — 22 20

Vergleichung der Uhren No. 42 <  45
„ 42 >  47

Kollimationsfehler des Sextanten 30 
Baromelerhöhe 336|'0 Pariser.
Temperatur der Luft -+- 16° 0 R.; des Quecksilbers 16° 5 R. 
Stand der Uhren um 9V 0' A. M.
No. 42 zu spät — ll1 2’ 19 ,'59 .

„ 45 zu spät — 0 59 47,59.
„ 47 zu spät — 1 8 31,84.

A3 42. Doppelte Höhe des U. R.

2-te R e i h e .

S1.* 10' 16J8 — 84? 52' 30"
11 22,6 — 85 6 30
12 . 6,4 — 15 0
12 55,6 — 25 10
13 50,2 — 36 30

32^0.
6 12,25.
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D. W ELIKI-UST-JUG. 

Zeitbestimmung aus absoluten Sonnenhöhen.

Juni 1843.

JW 42. Doppelte Höhe des U. R.

1* 3 3 ' 5 5 ,2  — 7 5 ° 1 0 ' 2 0 '

3 4 5 6 ,8  — 7 4 5 6 2 0

3 5 5 8 ,0  - 42 2 0

3 6 4 0 ,2  — 3 2 15

37 2 4 ,8  — 2 1 3 5

3 8 1 3 ,8  — 10 5 0

3 8 5 4 ,0  — 1 4 0

3 9 3 8 ,6  — 7 3 5 1 2 0

4 1 1 1 ,4  - 3 0 0

Vergleichung der Uhren No. 42 <  No. 45 2' 30J25.
„ 42 >  „ 47 6 16,75.

Kollimationsrehler des Sextanten -+- 30"
Baromcterhöhe 335*'80 Pariser.
Temperatur der Lull 17° 5 R.; des Quecksilbers -+- 18° 0 R.
Stand der Uhren um 31.1 40' P. M.
No. 42 zu spät — ll ' 2' 15J94.
„ 45 zu spät — 0 59 45,69.
„ 47 zu spät — 1 8 32,69.

Zeitbestimmung aus absoluten Sonnenhöhen.

^  Juni 1843.

JW 42. Doppelte Höhe des U. R. J*t 42. Doppelte Höbe des U. R.

1 - te  R e i h e . 2 - te  R e i h e .

A. M. 7 1.1 5 1 ' 2 7 J8  —  8 0 °  4 8 ' 2 5 "  8 1.1 0' 3 8 J2  —  8 2 °  4 5

5 2  5 4 ,8  —  8 1  7 5  1 3 5 ,6  — 57

' 2 0 "

40
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.U  42. Doppelte Höhe des U. R.

1 —Io R e i h e .

A. 31. 7'.‘ 54' 4’8 —  81° 21' 10
55 39,8 — 42 5
57 29,0 — 82 5 10
58 26,8 — 17 50
59 26,4 —  30 5

Vergleichung der Uhren No. 42 <  No
» >  n

Kollimationsfehler des Sextanten -+- 40 
Raromelerhöhe 334*'40 Pariser.
Temperatur der Luft -t- 49° 0 R.; des Quecksilbers -+- 20° 0 R. 
Stand der Uhren um 91.1 1' A. M.
No. 42 zu spät — I 1.1 2' 13,*59.
„ 45 zu spät — 0 59 46,84.
„ 47 zu spät — 1 8 42,34.

II. WELIKI-U9T -  JUG.

^  Juni 1843.

Zeitbestimmung aus absoluten Sonnenhöhen.

tl 42. Doppelte Höhe des D. R. J » 42. Doppelte Höhe des l!. R.

i - l e  R e i h e . 2 - te  R e i h e .

4 7 ’ 2 3 J0  —  8 5 ° 1 7 ' 0 '' i ! ‘ 5 8 ' 5 6 J4  — 8 2 ° 5 3 ' 4 0

4 8 3 8 ,4  — 2 1 0 2 0 1 6 ,4  — 3 6 5 0

4 9 2 5 ,6  —  8 4 5 2 2 0 1 9 ,6  — 2 5 2 5

5 0 2 4 ,4  — 4 0 5 2 2 8 ,4  — 8 4 0

5 1 * 2 2 ,2  — 2 8 4 0 3 3 1 ,4  — 81 5 5 0

5 2 3 4 ,8  — 1 3 1 0 4 2 7 ,6  — 4 3 2 0

5 3 4 4 ,4  —  8 3 5 9 0 5 1 7 ,2  — 3 2 2 0

5 4 4 1 ,0  — 4 6 5 5 6 1 4 ,8  — 1 9 1 0

5 5 5 4 ,8  — 3 1 4 0 7 3 0 ,6  — 3 3 0

.4? 42. Doppelte Höhe des U. R.

2-lc R e i h e .

8*.1 2' 2618 — 83° 8' 35" 
3 21,4 — 19 55

. 45 2' 26J75. 
47 6 28,75.

I"



L in o n . 87

Vergleichung der Uhren No. 42 <  No. 45 2' 25J0.
„ 42 >  „ 47 6 33,0.

Kollimalionsrehler deŝ  Sextauten -+- 40"
Barometerhöhe 334,"0 Pariser.
Temperatur der Lull -+- 22° 0 R.; des Quecksilbers 22° 5 R.
Stand der Uhren um 31.1 0' P. M.
No. 42 zu spät — l!‘ 2' 8132.
„ 45 zu spät — 0 59 43,32.
„ 47 zu spät — 1 8 41,32.

Die Beobachtungen in VVeliki-Ust-Jug geben für die Uhren folgenden Gang: 
No. 42 mittlere tägliche Voreilung -h  7J740.
„ 45 mittlere tägliche Voreilung -+- 3,223.
„ 47 mittlere tägliche Verspätung — 8,303.

fl. WELIKI-UST-JUG.

Juni 18*3.

UI. SOLWYTSCHEGODSK, vor dem Posthause.

Juni 1843.

Auf der Fahrt yon Weliki-Ust-Jug nach Solwytschegodsk war der Taschen- 
cbronomeler, ohne eine mir bewusste Ursache, stehen geblieben, durch einen lateralen 
Schwung aber w ieder zum Gehen gebracht.

Zur Zeitbestimmung folgende Sonnenhöhen gemessen.

M  42. Doppelte Höhe des U. R. .42 42. Doppelte ‘Höhe des V. R.

1-te R e i h e . 2 - le  R e i h e .

P. M. 51.1 55' 56,’8 — 92° 22' 15" 61.* 6 ’ 15J2 — 90° 37' 20"
57 6,4 — 10 55 7 8,2 -  28 10
57 59,4 — 2 20 8 0,6 — 18 50
58 46,8 — 91 54 25 8 49,0 — 10 0
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III. SOLWYTSCHEGODSK, vor dem Poslhause.

~  Juni 1843.

.w  42. Doppelte Höbe des U. R. J \i 42. Doppelte Höbe des U. R.

i - t e  R e i h e . 2 - te  R e i h e .

51.1 59' 
6 0 

1 
2 
3

61.1 9' 
10 
11 
12 
1 3  

4l* 50' 
4 59

44J4 — 
30,2 — 
26,8 — 
16,8 — 

9,4 -  
50*5.

90"1
89

0'
51
42
33
23

56,0.

10 "

50
40
20
50

P. M. 5. 59' 39*4 — 91° 46' 30"
49,4 — 33 25
45,2 — 23 35
34.0 — 15 35
26.0 -  6 35

Vergleichung der Uhren No. 42 <  No. 45
» 4*2 >  „ 47

Kollimationsfchler des Sextanten -+- 40"
Barometerhöhe 3 34,*90 Pariser.
Temperatur der Lull 18° 0 R.; des Quecksilbers -+- 21° 4 R.
Stand der Uhren um 21.1 16' P. M.
No. 45 zu spät — l 1.1 2' 12*74.

, ,  47 zu spät — 1 11 18,23.
Berechnung der Länge von Solwylschegodsk nach No. 47.
Zur Berechnung der Länge ist der in Petersburg bestimmte Gang angenommen, 

weil die Uhr auf der Reise von Petersburg nach Wologda und von Wologda nach 
Weliki-Ust-Jug fast denselben Gang beibchalten hat.
— l!‘ 11' 18J23 den 15 Juni P. M. 21.* 16' m. Z. in Solwylschegodsk.

„ 28 Mal P. M. 21.1 8' -+- l l ‘ 6;6 in Petersburg, also vor
18 Tagen weniger 5 8 | 6 ............................— OV 2' 26*30
Gang für 18 Tage weniger 58;6 zu — 7J356 — 0 2 12,83

' Oj1 4' 39,*13
— 0 4 39,13 den 15 Juni P. M. 21.1 16 m. Z. in Petersburg.
— 1 6 39,10
— 1 51 52,0
— 21.' 58' 31,10

Solwylschegodsk östlich von Petersburg. 
Länge von Petersburg, östlich von Paris.
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IV. UST -  SYSSOLSK.

Der Beobachlungspunkt war im Garten des Kaufmanns TarakanofT, am Platze 
bei der Calhedrale.

Zeitbestimmung aus absoluten Sonnenhöhen.

19 1843.I Juli

jvj 42. Doppelle Höhe des U. R. 

1-te R eihe.

JV2 42. Doppelle Höbe des U. R. 

2-le R eihe.

A. M. 81.1 12' 26J0 — 87° 52' 35" 8** 24' 13*2 — 89° 57' 20
14 4,4 - 88 9 55 25 19,0 — 90 8 25
15 12,2 — 22 25 26 17,2 — 18 20
16 13,0 — 33 15 27 8,2 — 27 0
17 3,6 — 41 45 27 55,6 — 35 5
17 56,0 — 51 20 28 57,6 — 45 10
18 45,2 — 89 0 5 29 57,2 — 54 40
19 40,2 — 11 20 30 41,4 — 91 2 25
20 49,8 — 22 10 31 29,8 — 10 10

7'
2'

o:o.
38;5.

Vergleichung der Uhren No. 42 <  No. 45
.  *2 >  „ 47

Ivollimationsfehler des Sextanten -+- 40" 
Baromelerhöhe 335?'20 Pariser.
Temperatur der Lull 14° 0 R.; des Quecksilbers
Stand der Uhren nm 91.1 47' A. M.
No. 45 zu spflt — 11.' 17' 54J28.
, 47 zu spät — 1 27 32,78.

17° 0 R.

12
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IV. UST-SYSSOLSK.

Zeitbestimmung aus absoluten Sonnenhöhen. 

19 Joai
1 Juli 1 8 4 3 .

M  42. Doppelte HOhe des U. R. 

1 - te  R e i h e .

_>1 42. Doppelte llßhe des U. R.

2 - te  R e i h e .

P. M. l!1 5' 15J6 — 87° 43' 30" li* 13' 44,'4 — 86° 9
6 16,0 — 32 20 14 41,0 — 85 58
7 0,0 — 24 20 15 28,4 — 49
7 49,8 — 14 55 16 17,6 — 40
9 4,0 - 1 45 17 0,0 — 32

10 11,0 — 86 49 15 17 43,0 — 24
11 12,8 — 38 10 18 30,4 — 15
12 6,4 - 28 10 19 7,2 - 8
12 53,6 — 19 10 20 3,0 — 84 57

Vergleichung der Uhren No. 42 < No. 45 6' 59,*25.
3 42 > „ *7 2 41,75.

Kollimalionsfehler des Sextanten -+- 40"
Barometerhöhe 335*'0 Pariser.
Temperatur der Luft h-  16° 5 R.; des Quecksilbers h 
Stand der Uhren um 2t1 38' P. M.
No. 45 zu spül — l 1.* 17' 48158.
3 47 zu spät — 1 27 29,57.

Berechnung der Länge von Ust-Syssolsk nach No. 47.

18° 0 R.

1? 27' 31,'17 den 19 Juni P. M. O1.* 12',5 Chronom. No. 47. 
n 28 Mai P. M. 2 t  8' h-  l l1 22',3 in Petersburg, also 22 

Tage weniger 31.1 17',8 war No. 47 — O1.1
Gang für 22 Tage weniger 3*1 17',8 zu—7J396 — 0

—  o!T

2' 26:30 
2 42,61

T  8:9-1
— 0 5 8,91 den 19 Juni P. M. O1.1 12',5 in Petersburg.

22
51

22,26 Ust-Syssolsk östlich von Petersburg. 
Lange von Petersburg.52,0

— 31.1 14' 14J26 Länge von Ust-Syssolsk nach Hauth No. 47.
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IV. UST-SYSSOLSK.

Zeitbestimmung aus absoluten Sonnenhöhen. 

20 Juni
2 Jili 184-3.

JSt 42. Doppelte Höhe des U. R. .*•> 42. Doppelte HShe des U. R.

1-te R e i h e . 2-te R e i h e .

M. 7l‘ 19' 35J2 — 77" 11' 55" 7ll 30' 24'8 — 79° 28' 251
21 4,0 - 30 20 31 20,8 — 40 5
22 9,2 - 44 25 32 14,0 — 51 20
23 4,4 - 56 40 33 2,0 — 80 1 30
23 55,2 — 78 7 15 33 51,2 — 11 50
24 46,0 — 18 5 35 57,6 — 38 0
25 54,0 — 32 10 36 47,0 — 47 40
26 36,4 — 40 55 37 43,6 — 59 45
27 16,4 — 49 55 38 27,6 — 81 9 0
28 10,0 — 79 0 45 39 38,8 — 23 10

40 23,6 — 32 0
Vergleichung der Uhren No. 42 < No. 45 6' 55,’25.

„ 4-2 >  „ 4-7 2 52,50.
Kollimalionsrehler des Sextanten -+- 40"
Barometerhöhe 334J'60 Pariser.
Temperatur der Lull -h  11° 0 R.; des Quecksilbers -+- 
Stand der Uhren um 8l* 54',5 A. M. *
No. 45 zu spät — lV 17' 50J97.
„ 47 zu spfit — 1 27 38,72.

16° 5 R.

Zeitbestimmung aus absoluten Sonnenhöhen.

42. Doppelte Hdhe des U. R. J*l 42. Doppelte Höhe des U. R.

1-te R e i h e . 2-te R e i h e .

P. 31. lt* 31' 12:4 — 82° 42' 20" ll ' 39' 41,*6 — 80° 59' 30"
32 12,8 — 30 0 40 37,6 — 48 0

12*
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IV: UST-SYSSOLSK.

JVf 42. Doppelte HSbe des U. R. ^ 3  42. Doppelte Höhe des U. R.

1-te Reihe . 2-te R e i h e .

M. l l ‘ 33' 6^8 — 82° 19' 40" I*1 41' 19J2 — 80° 39' 45
33 53,6 — 9 45 42 12,2 — 28 30
34 35,2 — 1 20 42 56,0 — 19 5
35 14,0 — 81 53 40 43 50,0 — 8 20
35 54,8 — 45 20 44 46,4 — 79 56 20
36 43,6 — 35 55 15 43,2 - 44 25
37 34,4 — 25 5 46 32,2 — 34 30

Vergleichung der Uhren No. 42 <  45 6' 54*25.
„ *2 > 47 2 56,50.

KoUiinalionsfchler des Sextanten -+- 40''
Baromelerhöhe 334*'65 Pariser.
Temperatur der Lull 15° 0 R.; des Quecksilbers -t— 17° 5 R.
Stand der Uhren um 31.1 3',5 P. M. 
No. 45 zu spät — ll* 17' 49J50.
„ 47 zu spat — i 27 40,25.

Zeitbestimmung aus absoluten Sonnenhöhen.

21 Juni
3 Juli 1843.

.AS 42. Doppelte Höhe des li. H. .Ai 42. Doppelte Höhe des U. R.

1-te R e i h e . 2-te R e i h e .

:!' 8' 16*8 — 74° 33' 20" 7^ 17' 46J8 — 76° 37' 35
9 31,2 — 49 50 19 1,4 - 53 5

10 22,6 — 75 1 10 19 51,4 — 77 3 10
11 2,8 — 10 10 20 40,0 — 14 20
11 41,0 — 18 20 21 28,8 — 24 40
12 21,2 — 27 10 22 12,S — 33 55
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JH 42. Doppelte Höhe des U. R. JW 42. Doppelte Höbe des U. ft.

1-le Reihe. 2-te R eihe.

A. M. 71.' 13' 9,'2 — 75° 37' 15" 7V 23' 2,'0 — 77° 44' 25"
13 57,6 —  48 10 24 11,2 — 59 35
14 46,4 — 58 35 25 4,0 — 78 10 0

Vergleichung der Uhren No. 42 <  No. 45 6' 50*75.
„ 42 >  „ 47 3 7,75.

Kollimationsrehler des Sextanten 40"
Barometerhöhe 335"40 Pariser.
Temperatur der Lull 16° 5 R.; des Quecksilbers -h  18° 5 R.
Stand der Uhren um 8V 41' A. M.
No. 45 zu spfit — l!‘ 17' 49*89.
„ 47 zu spät — 1 27 48,39.

IV. UST-SYSSOLSK.

1843.3 Juli

Zeitbestimmung aus absolulen Sonnenhöhen.

JW 42. Doppelte Höbe des U. R. 42. Doppelte Höbe des U. H.

1-te R e i h e . ' 2-te R e i h e .

P. M. 2l* 42' 28J6 — 67° 12' 40" 2V 57' 46J4 — 63° 40’ 20'
43 58,4 — 66 51 40 • 5 s 51,4 — 25 30
45 54,0 — 25 20 59 41,8 — 13 35
46 57,2 — 10 40 3 0 27,2 — 2 50
48 21,2 — 65 51 20 1 9,6 —  62 53 10
49 32,4 — 35 0 2 13,6 — 38 20
50 30,8 — 21 25 3 0,0 — 27 25
51 21,8 — 9 40 4 14,0 — 9 55
52 11,4 — 04 58 20 4 59,2 — 61 59 50

Vergleichung der Uhren No. 42 <  No. 45 G' 48,"75.
„ 42 >  „ 47 3 13,0.
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Kollimationsfeliler des Sextanten 40"
Btuometerhöhe 335''60 Pariser.
Temperatur der Luft -i- 16° 5 R.; des Quecksilbers +  18° 3 R. 
Stand der Uhren um 4*1 19' P. M.
No. 45 zu spät — 1** 17' 45149.
. 47 zu spät — 1 27 47,27.

IV. UST-SYSSOLSK.

Zeitbestimmung aus absoluten Sonnenhöhen. 

22 Juni
4 Juli 1843.

.W 42. Doppelte H5he des V. R. 

1-te Reihe.

jv i 42. Doppelte ItShe des U. R. 

2-te Reihe.

P. M. l i ‘ 35' 57J6 — 81‘» 35' 35" i!‘ 45' 3o;o — 79° 38' 25’
37 24,0 — 18 5 46 21,4 — 27 50
38 28,0 — 5 20 47 2,2 - 19 40
39 19,6 — 80 54 25 47 44,8 — 10 30
40 35,6 — 39 0 48 29,2 - 1 15
41 24,0 — 29 20 49 7,2 - -j 00 CP w 25
42 11,2 - 19 40 49 48,4 — 44 30
42 58,0 — 9 50 50 33,6 — 35 20
43 49,0 — 79 59 20 51 28,0 — 23 25

Vergleichung der Uhren No. 42 <  No. 45 6' 44*25.

» 42 > » *7 3 29,o
Kollimationsfehler des Sextanten 40"
Barometerhöhe 335^*80 Pariser.
Temperatur der Lufl 17° 0 R.; des Quecksilbers -t- 18° 5 R. 
Stand der Uhren um 31.1 9' P. M.
No. 45 zu spät — l!1 17' 45*56.
„ 47 zu spät — 1 27 58,80.

Die Beobachtungen in Ust-Syssolsk 
No. 45 mittlerer täglicher Gang 
„ 47 mittlerer täglicher Gang —

geben für die Uhren folgenden Gang: 
1J880.
8,843.
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Der Bcobachlungspunkt am linken Ufer der Wytschegda, an der Ueberfahrtslclle. 

Zeitbestimmung aus absoluten Sonnenhöhen.

V. KIRCHDORF UST-KULOM.

- .T T ?  1 8 4 3 ‘b Juli

JW 42. Doppelle Höbe des U. R. 

i - t e  R e i u e .

JVi 42. Doppelle Höhe des l). R. 

2 - le  R e i h e .

A. M. SV 5' 38^6 — 87° 42' 0» 8!1 13' 34*4 — 89° 51
6 37,6 — 52 10 14 17,2 — 12
7 21,2 — 88 0 5 15 6,0 — 20
8 4,8 - 7 55 15 47,6 — 27
y 3,0 — 17 45 16 30,8 — 34
9 50,2 — 26 30 17 15,2 — 41

10 38,4 — 34 30 17 56,0 — 49
11 24,8 — 42 55 18 44,0 — 56
12 7,2 - 50 0 19 23,0 — 90 3

Vergleichung der Uhren No. 42 <  No. 45 6’ 40,'50.
0 42 > o *7 3 49,0.

Kollimotionsfehler des Sextanten -t- 4-0"
Barometerhöhe 334^50 Pariser.
Temperatur der Luit -+- 18° 0 R.; des Quecksilbers -+- 18° 4 R.
Stand der Uhren um 91.1 48' A. RI.
No. 45 zu spät — l 1.' 29' 4,'13.
„ 47 zu spät — 1 39 33,64.

Berechnung der Länge von Usl-Kulom nach No. 47.
Für die Berechnung dieser Länge ist der mittlere Gang von der Bestimmung in 

Usl-Syssolsk und in dem Kirchdorfc Myhvina angenommen.
Täglicher Gang in U sl-S y sso lsk  —  8J853.
Täglicher Gang in Mylwina — 11,070.

Mittlerer Gang — 9"9G2.
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V. KIRCHDORF UST-KULOM.

-  i!‘ 27' 58:87 den 22 Juni P. M. 31.1 9' m. Z. in Ust-Syssolsk.
— 17,64 in 2 Tagen — 51.1 33' zu — 9J962.
— l 28 16,51 den 24 Juni A. M. 91.1 48' — 11J3 in Ust-Syssolsk,
— l 39 33,64 den 24 Juni A. M. 91.1 48' m. Z. in Usl-Kulom.
— 0 11 17,13 Ust-Kulom östlich von Ust-Syssolsk.
— 3 14 10,20 Länge von Ust-Syssolsk.
— 31.* 25' 27133

51 0 21' 49[75 Länge von Usl-Kulom, östlich von Paris.

VI. KIRCHDORF MYLWINA, an der Wylschegda. 

Zeitbestimmung aus absoluten Sonnenhöhen.

M  42. Doppelte Hotte des U. R. JW 42. Doppelte Hübe des U. R.

1-le R e i h e . 2-te  R e i h e .

A. M. 8!1 1' 48,*8 — 87° 5' 30" 8l‘ 6' 25J2 — 87° 53' 301
2 35,6 — 13 40 7 14,8 —  88 2 5
3 22,2 — 21 40 8 2,8 - 10 10
4 4,8 — 29 15 8 49,4 — • 18 25
4 57,2 — 38 40 9 39,2 — 26 40
5 43,6 — 26 20 10 23.6 — 34 10

11 19,4 — 43 40
Vergleichung der Uhren No. 42 <  45 6' 27:5.

.  «  > 47 4 26,25.
Kollimationsfehler des Sextanten -+- 40"
Baromelerhöhe 333760  Pariser.
Temperatur der Lull -+- 13° 0 R.: des Quecksilbers 15° 5 R.
Stand der Uhren um 9V 46' A . M. 
No. 45 zu spät — ll1 34' 13J90. 
„ 47 zu spät — 1 44 59,17.
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VI. KIRGDORF MYLWINA, an der Wytschegda. 

Zeitbestimmung ans absoluten Sonnenhöhen.

29 Joni
11 Juli 1843.

JV9 42. Doppelte Höhe des U. R. JW 42. Doppelte Höhe des U. R.

1-te R bihb. 2-te Reihe .

A. M. 81.' 12' 38(8 — 88° 27' 15" 8^ 21' 10(4 — 89° 50' 15"
13 51,6 — 39 5 22 16,8 — 90 0 55
14 42,4 — 47 40 23 41,0 — 14 10
15 23,4 — 54 30 26 12,6 — 37 45
16 5,2 — 89 0 55
16 51,8 — 8 55
17 43,4 — 17 0

Vergleichung der Uhren No. 42 <  No. 45 6' .21(0.

» 42 > a *7 4 46,50.
Kollimationsfehler des Sextanten h-  40"
Barometerhöhe 332',"80 Pariser.
Temperatur der Luft -t- 15° 8 R.; des Quecksiibers -+- 13° 2 R.
Stand der Uhren um IO1.1 0'
No. 45 zu spfit — l!1 34' 13(90.
„ 47 zu spät — lV 45 21,40.

Aus den Beobachtungen in Mylwina ergiebt sich der tägliche Gang von No. 47
— 11(070.

Berechnung der Länge von Mylwina nach No. 47.
— I 1.1 27' 58(80 den 22 Juni P. M. 31.1 9' m. Z. in Ust-Syssolsk.
— 47,48 in 5 Tagen — 5t1 39' zu — 9,'962.

46,28 den 2 f ”juni A. M. 9V 4 6 #  —  16' in Ust-Syssolsk.
59,17 den 27 Juni A. M. 9!? 46,'8 m. Z. in Mylwina.

28
44

0
3

“3V 30'

16
14

12,89
10,20

Mylwina östlich Yon Ust-Syssolsk. 
Länge von Ust-Syssolsk.

52c
23(09

35' 46(35 Länge von Mylwina.

13
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VD. An der sfldlichen MYLWA.

Zeitbestimmung aus absoluten Sonnenhöhen. 

Juli 1843.
14

M  42. Doppelte Höhe des U. R.

1-te R eihe.
JVI 42. Doppelte HShe des U. R.

2-te Reihe.

A. M. 71* 49' 50J8 — 83° 35' 50" 7l‘ 57' 49J6 — 00 QP o 40'
50 57,6 — 48 0 58 33,4 — 9 50
51 56,4 — 58 55 59 7,2 - 15 35
52 50,8 — 84 8 40 59 46,4 — 22 50
53 40,0 — 17 35 8 0 46,0 — 32 50
54 44,0 — 29 10 1 44,8 — 43 20
55 40,2 — 39 5 2 26,8 — 50 45

Vergleichung der Uhren No. 42 <  No. 45 6' 13J50.
„ 42 >  „ 47 5 19,25.

Kollimationsrehler des Sextanten h -  40"
Barometerhöhe 330'J'65 Pariser.
Temperatur der Lull -i- 16° 5 R.; des Quecksilbers -+- 16° 8.
Stand der Uhren um 91.1 37'
No. 47 zu spät — 1^ 46' 43,'75.
„ 45 zu spät — 1 35 11,0.

Berechnung der Länge am 2 Juli nach No. 47.
Zur Berechnung der Längen vom 29 Juni bis zum 8 Juli ist der mittlere Gang

der Bestimmungen in Mylwina und dem Dorre Troizkoje angenommen.
Mittlerer Gang in M y lw in a ...........................................— 11J070.
Mittlerer Gang in Troilzkoje vom 8 bis znm 10 Juli —  11,195.

Mittlerer täglicher Gang — 11 ,'132.
-  I 1.' 45' 21J40 den 29 Juni A. M. IO1.1 0' m. Z. in Mylwina.
— 33,21 in 3 Tage — Ol1 24' zu —- n ; i3 2 .
—  1 45 54,61 den 2 Juli A. M. 9!1 37' - -  0 3  in Mylwina.

1 46 43,75 den 2 Juli A. M. 91.1 37'
0 0 49,14 der Punkt am 2 Juli östlich von Mylwina.
3 30 23,09 Länge von Mylwina.
3.‘ 31' 12°23 

52° 48' 3"45 Länge des Punktes.
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Zeitbestimmung aus absoluten Sonnenhöhen.

-y  Juli 1843.

JV3 42. Doppelte H5be des U. R.

A. M. 91.1 18' 52,'6 — 95° 33' 45"
19 56,4 —  39 _ 50
20 56,4 — 44 50
21 51,0 — 49 40
22 37,2 — 53 35

Vergleichung der Uhren No. 42 <  No. 45 6' 10J0.
„ 42 >  „ 47 5 35,25.

Kollimationsfehler des Sextanten h -  40"
Barometerhöhe 331',"20 Pariser.
Temperatur der Luft -i- 16° R.; des Quecksilbers -+- 17° 2 R. 
Stand der Uhren uui l l ! 1 2' A. M.
No. 47 zu spät — l!1 47' 17*91.
„ 45 zu spät — 1 35 32,66.
Berechnung der Länge am 3 Juli nach No. 47.

vm . An der südlichen MYLWA.

-  l!1 45' 21*40 den 29 Juni A. M. IO!1 0' m. Z. in Mylwini
— 44,98 in vier Tage -+- l!1 0' zu — 11”132.
— l 46 6,38 den 3 Juli A. M. l l ! 1 2' — 1' in Mylwina.
— l 47 17,91 den 3 Juli A. M. 11 !l 2'

0 1 11,53 der Punkt am 3 Juli, östlich von Mylwina.
3 30 23,09 Länge von Mylwina.
3l* 31i 34!62
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IX. MÜNDUNG DES ÜKTÜL.

Zeitbestimmung aus absoluten Sonnenhöhen.

Juli 1843.

J»3 42. Doppelte Höhe des U. R.

A. M. 8l* 56' 50J0 — 93° 9' 15"
57 47,2 — 15 30
58 33,4 — 21 5
59 25,2 — 27 0

9 0 10,0 — 32 0
0 58,8 — 37 40
1 38,0 — 42 0

Vergleichung der Uhren No. 42 <  No. 45 6' 7,"0.
„ 42 >  „ 47 5 43,25.

Kollimationsrehler des Sextanten -+- 40"
Barometerhöhe 332,"55 Pariser.
Temperatur der Luft -h  16° 2 R.; des Quecksilbers -+- 16° 5 R. 
Der Stand der Uhren um IO1.1 41' A. M.
No. 47 zu spät — l!1 47' 40J35.
„ 45 zu spät — 1 35 50,10.

Berechnung der Länge der Üklül-Mündung nach No. 47.
- I 1.1 45' 21J40 den 29 Juli A. M. IO1.1 0' m. Z. in Mylwina. 

55,95 in 5 Tagen -h  39' zu — 11J132.
1 46 17,35 den 4 Juli A. M. IO1.' 41' — 1J4 in Mylwina.
1 47 40,35 den 4 Juli A. M. IO1.1 41' m. Z. an der Mündung.
0 1 23,00 Üklül-Mündung östlich von Mylwina.
3 30 23,09 Länge von Mylwina.
3l‘ 31' 4ß;09

52° 56' 31J35 Länge der Üklül-Mündung.
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X. AN DER PETSCHORA-MYLWA.

Zeitbestimmung aas absoluten Sonnenhöhen.

Juli 1843.

JV2 42. Doppelte HShe des U. R.

P. M. OV 24' 3i:0 — 86° 15' 50"
25 27,2 — 6 50
26 3,2 — 1 10
27 40,2 — 85 46 10
28 25,6 — 39 5

Vergleichung der Uhren No. 42 <  No. 45 5' 56J50.
„ 42 >  „ 47 6 26,75.

Kollimationsfehler des Sextanten -+- 40"
Barometerhöhe 330*'10 Pariser.
Temperatur der Luft -+- 15° 8 R.; des Quecksilbers -+- 16° 0 
Stand der Uhren um 21.1 12' P. M.
No. 47 zu spät — l 1.1 52' 15J17.
„ 45 zu spät — 1 39 51,92.

Berechnung der Länge nach No. 47.
-  1* 45' 21J40 den 29 Juni A. M. IO1.1 0' m. Z. in Mylwina.
— 1 30,91 in 8 Tagen 4V 7' zn — 11,132.
— 1 46 52,31 den 7 Juli P. M. 21.1 12' — 5' in Mylwina.
—  1 52 15,17 den 7 ,Juli P. M. 21.* 12' m. Z.

0 5 22,86 der Punkt am 7 Juli ösflich von Mylwina.
3 30 23,09 Länge von Mylwina.
3t1 35' 45*95

53° 56 ' 29J25 Länge des Beobachtungspunktes.



XI. KIRCHDORF TROIZKOJE am Unken Petschora-Ufer.
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Der Beobachlungspunkt war auf dem Berge, vor dem Hause des Bauers Ba- 
shukoff.

t

Zeitbestimmung aus absoluten Sonnenhöhen.

^  Juli 1843.

jv3 42. Doppelte Höhe des U. R. jw  42. Doppelte Höhe des U. R.

1-le R e i h e . 2-te R e i h e .

58' 4i;o  — 71° 40' 5" 7*1 8' 28J0 — 73° 36' 40'
0 11,4 - 58 55 9 28,8 — 50 50
1 24,0 — 72 13 50 10 9,8 — 58 45
2 30,4 — 27 5 11 1,4 - 74 9 20
4 12,2 — 47 40 11 46,8 — 17 35
5 2,6 - 57 25 12 59,2 — 31 55
5 51,0 — 73 7 20 13 50,4 — 41 50

Vergleichung der Uhren No. 42 <  No. 45 5' 55J50.
„ 42 >  „ 47 6 35,25.

Kollimationsfehler des Sextanten -»- 40"
Barometerhöhe 332*'75 Pariser.
Temperatur der Luft 11° 0 R.; des Quecksilbers -»- 17? 0 R. 
Stand der Uhren um 81.1 52,'5 A. M.
No. 47 zu spät — l 1.1 52' 10J56.
„ 45 zu spät — 1 39 39,80.

Berechnung der Länge des Kirchdorfes Troizkoje nach No. 47.
-  ll* 45' 21J40 den 29 Juni A. M. IO!1 0' m. Z. in Mylwina.
— 1 39,64 in 9 Tagen l l1 12,'5 zu — 11J132.
—  1 47 1,04 den 8 Juli A. M. 81.1 52,'5■ — 5' in Mylwina.
— 1 52 10,56 den 8 Juli A. M. 8V 52^5 m. Z. in Troizkoje.

0 5 9,52 Troizkoje östlich von Mylwina.
3 30 23,09 Länge von Mylwina.
31.1 35' 32'61

53° 53' 9J15 Länge von Troizkoje.
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XI. KIRCHDORF TROIZKOJE am Unken Petsohora-Ufer.

Zeitbestimmung aus absoluten Sonnenhöhen. 

~  Juli 1843.

■A3 42. Doppelte Höhe des U. R. j n  42. Doppelte Höhe des U. R.

1-te R e i h e . 2-te R e i h e .

A. M. 7t1 1' 24J0 — 71‘5 51' 35" 71.1 8' 45J2 — 73° 20' 5 ”
2 11,2 — 72 1 20 9 32,6 - 30 0
4 23,0 — 28 10 10 20,6 — 39 55
5 16,8 — 38 40 11 13,4 — 49 50
6 2,0 — 47 50 11 54,0 — 58 10
6 59,2 — 59 40 12 36,0 — 74 5 55
7 55,6 — 73 10 40 13 39,8 — 18 40

Vergleichung der Uhren No. 42 <  No. 45 5' 52*75.

J» 42 > 0 47 6 51,0.
Kollimalionsfehler des Sextanten -+- 40"
Barometerhöho 332,"'10 Pariser.
Temperatur der Luft 9° 0 R.; des Quecksilbers -+- 15° 0 R. 
Stand der Uhren um 8V 54' A. M.
No. 47 zu spät — ll* 52' 23J36.
„ 45 zu spät — 1 39 39,61.

Zeitbestimmung aus absoluten Sonnenhöhen.

Juli 1843.

JVJ 42. Doppelte Höhe des U. R. JV2 42. Doppelte Höhe des 11. R.

1-te Rbihe. 2-te Rbihe.

A. M. 71.1 2' 25 '2 — 71° 41' 50" 71.1 11' 19J4 — 73° 28' 40”
4 35,2 — 72 8 20 12 11,6 — 38 55
5 21,0 — 17 25 12 50,8 — 46 35
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XI. KIRCHDORF TROIZKOJE am linken Petschora-Ufer.

^  Juli 1843.

jv t 42. Doppelte Höhe des U. R.

1-te R bihe.

A. M. 7V 7' 30J0 — 72° 42' 40" 
9 20,8 — 73 5 10

JW 42. Doppelte HShe des U. R. 

2-te R e i h e .

71.1 13' 
14
14
15

33*4 — 
16,0 — 
57,6 — 
50,4 —

73° 54' 
74 3

11 
21

Vergleichung der Uhren No. 42 <  No. 45 5 ' 49J75.
,  42 >  „ 47 7 6,0.

Kollimationsfehler des Sextanten -+- 40"
Barometerhöhe 331 J'85 Pariser.
Temperatur der Luft 7° 5 R.; des Quecksilbers -+- 12° 0 R. 
Stand der Uhren um 8V 55’ A. M.
No. 47 zu spät — l!1 52' 32J95.
„ 45 zu spät — 1 39 37,20.

50"
5

10
35

Zeitbestimmung aus absoluten Sonnenhöhen. 

24 Juli.
5 August. 1843.

JW 42. Doppelte Höhe des U. R. M  42. Doppelte Höhe des U. R.

1-te R e i h e . 2-te R e i h e .

A. M. 6l‘ 50' 5*2 — 63° 19' 30" 61.1 55' 52:0 — 64° 30' 0
51 2,4 — 31 10 56 38,4 — 39 25
51 38,8 — 38 40 57 26,8 — 49 20
52 15,2 — 46 10 58 7,6 - 57 20
52 58,8 — 54 40 58 43,4 — 65 4 45
53 38,4 — 64 2 50 59 36,0 — 14 40
54 28,4 — 12 50 7 0 18,8 — 23 10

Vergleichung der Uhren No. 42 <  No. 45 5' 19J25.
,  42 >  „ 47 10 3,75.
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Kollimationsfehler des Sextanten -+~ 20"
Barometerhöhe 334f'80 Pariser.
Temperatur der Luft -+- 10° 0 R.; des Quecksilbers -+- 16° 0 R.
Stand der Uhren um 8V 40' A. M.
No. 47 zu spät — lV 55' 14J21.
„ 45 zu spät — 1 39 51,15.

XI. KIRCHDORF TROIZKOJE am linken Petschora-Ufer.

Zeitbestimmung aus absoluten Sonnenhöhen. 

t -7 — t  i84-3.6 August.

M  42. Doppelte Höhe des U. R.

A. M. 6V 40' 43*4 — 60° 54' 50
41 27,2 — 61 3 50
42 32,6 — 17 40
43 20,8 — 27 25
44 3,0 — 36 20
44 37,2 — 43 10
45 13,4 — 50 25
45 56,0 — 59 40
46 36,0 — 62 7 50

Vergleichung der Uhren No. 42 <  No. 45 5' 18[0.
„ 42 >  „ 47 10 19,0.

Kollimationsfehler des Sextanten h- 20"
Barometerhöhe 334^92 Pariser.
Temperatur der Luft -+- 10° 2 R.; des Quecksilbers -»- 15° 5 R.
Stand der Uhren um 8V 29' A. M.
No. 47 zu spät — l*1 55' 25J89.
„ 45 zu spät — 1 39 48,89.

Der mittlere tägliche Gang von No. 47 vom 10 bis zum 24 Juli — 11*519.

14



1 0 6 LANGEN.

xn. STROM YLYTSCH, 
am rechten Ufer, dem westlichen Ende der Insel Paldi gegenüber.

^ J u i i  1 8 4 3 .

Zeitbestimmung aus absoluten Sonnenhöhen.

JV8 42. Doppelte Höhe des U. R. J tf  42. Doppelte Höhe des D. R.

1 - te  R e i u e . 2 - te  R e i h e .

M. 7!1 28' 8J4 - 76° 40' 40" 71.* 34' 32,*4 — 77° 51' 45
29 43,0 — 58 30 35 19,4 — 78 0 20
30 43,4 — •77 9 55 36 6,0 — 9 30
31 41,2 - 20 5 36 43,4 — 15 15
32 20,2 — 27 40 37 22,6 — 22 40
33 6,4 - 36 10 38 3,4 - 30 0
33 44,4 — 42 55 38 39,8 — 37 5

Vergleichung der Uhren No. 42 <  No. 45 5' 46'50.
n 42 47 7 32,25.

Kollimationsfehler des Sextanten -i- 40"
Barometerhöhe 330;'0 Pariser.
Temperatur der Luft -+- 13° 0 R.; des Quecksilbers -s- 13° 5 R. 
Stand der Uhren um 91.1 22^5 A. M.
No. 47 zu spät — l!1 55' 54J27.
„ 45 zu spät — 1 42 35,52.

Berechnung der Länge von Paldi nach No. 47.
— ll‘ 52' 32J95 den 10 Juli A. M. 81.1 55' m. Z. in Troizkoje.
— 23'22 in 2 Tagen -+- 25' zu — 11,'519.
— 1 52 56,17 den 12 Juli A. M. 91.1 22,'5 — 3' in Troizkoje.
— 1 55 54,27 den 12 Juli A. M. 91.1 22^5 m. Z. bei Paldi.

0 2 58,10 Paldi östlich von Troizkoje.
3 35 32,61 Länge vonrfroizkoje.
3i‘ 38' 30!71 

54° 37' 40;'65 Lunge der Insel Paldi.



XIU. STROM YLYTSCH. DORF MORTJUR.

Zeitbestimmung aus absoluten Sonnenhöhen.

Juni 1843.

JYl 43. Doppelte HShe des U. R. M  42. Deppelte HShe des U. R.
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1 - te  R b i h e . 2 - te  R e i h e .

A. M. 7V 48' 2l"0 — 80° 10' 20" 8V 7' 10J6 — 83° 13' 20"
49 26,0 — 20 55 8 17,6 — 23 25
50 27,6 — 31 35 9 41,8 — 36 45
51 49,8 — 45 30 12 58,0 — 84 5 45
53 1,2 - 57 20

Vergleichung der Uhren No. 42 <  No. 45 5' 43!;o.
» 42 >  * *7 7 47 ,0.

Kollimationsrehler des Sextanten -t- 40"
Barometerhöhe 333,“'70 Pariser.
Temperatur der Lull -+- 15° 8 R.; des Quecksilbers -i- 16° 3 R. 
Stand der Uhren um 91.1 50,5 A. M.
No. 4 7  zu spät —  lV 58' 11*58.
„ 45 zu spät — 1 44 41,57.

Berechnung der Länge des Dorfes Mortjur nach No. 47.
-  l l ‘ 52' 32J95 den 10 Juli A. M. 81.' 55' m. Z. in Troizkoje.
— 34,96 in 3 Tagen -+- 50' zu — 11*519.
— 1 53 7,91 den 13 Juli A. M. 9V 50J5 — 5' in Troizkoje.

1 58 11,58 den 13 Juli A. M. 9V 50;5 in Mortjur.
0 5 3,67 Mortjur östlich von Troizkoje.
3 35 32,61 Länge von Troizkoje.
31.1 40' 36:28 

55° 9* 4J20 Länge des Dorfes Mortjur.

14*
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XIV. STROM YLYTSCH, am rechten Ufer, Felsen Ispyred. 

Zeitbestimmung aus absoluten Sonnenhöhen.

^  Juli 1843.

J*i 42. Doppelte H9he des U. R. 

1-te R eihe.

M  42. Doppelte HShe des U. R. 

2-te R e i h e .

A. M. 71.1 44 ' 48J6 — 79‘' 38' 50" 7*.‘ 59’ 4:o - 81° 59 ' 35»
46 5,2 - 51 50 8 0 3,6 — 82 9 30
47 33,2 — 80 6 50 0 53,4 — 17 30
48 41,0 — 18 30 1 42,2 — 24 55
50 1,2 - 31 25 2 27,2 — 31 45
50 55,6 — 40 40 3 13,4 — 39 20
51 38,0 — 48 0 4 1,8 - 46 25
52 32,2 — 56 35 4 46,4 — 53 35
53 21,6 — 81 4 50 5 30,0 — 83 0 0

Vergleichung der Uhren No. 42 < No. 45 5» 41J0.

n 42 > n 47 7 58,75.

15° 4 R.

Kollimationsfehler des Sextanten -+- 40"
Barometerhöhe 333*'20 Pariser.
Temperatur der Luil 15° 0 R.; des Quecksilbers •
Stand der Uhren um 91.1 48J5 A. M.
No. 47 zu spfit — 2^ 0' 44J80.
„ 45 zu spfit — 1 47 5,05.

Berechnung der Lfinge von Ispyred nach No. 47. 
lV 52' 32J95 den 10 Juli A. M. 8* 55' m. Z. in Troizkoje.

46,43 in 4 Tagen 46' zu — 11*519.
1 53 19,38 den 14 Juli A. M. 91.1 48{5 — 7,'5 in Troizkoje.
2 0 44,80 den 14 Juli A. M. 91.1 48,'5 m. Z. bei Ispyred.
0 7 25,42 Ispyred östlich von Troizkoje.
3 35 3 2'61 Lfinge von Troizkoje.
3l‘ 42' 58,"03

55° 44' 30,*45 Länge des Felsens Ispyred.
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XV. STROM YLYTSCH, 
am rechten Ufer, dem westlichen Ende der Insel Scheshem-di gegenüber.

Zeitbestimmung aus absoluten Sonnenhöhen.

Juli 1843.

JW 42. Doppelte H6he des U. R. M  42. Doppelte H5he des U. R.

1-te Reibe . 2-te Reiue.

A. M. 7V 40' 3o;o — 79°' 0' 15" 7V 51' 22'6 —  80° 50' 50
41 49,6 — 14 5 52 14,8 — 58 45
43 6,4 — 27 35 53 13,4 —  81 9 20
44 5,2 — 37 30 53 51,8 — 15 20
44 53,6 — 45 55 54 34,0 — 22 5
46 6,8 — 58 15 55 28,4 — 30 55
48 8,0 — 80 18 35 56 11,4 — 38 5
49 0,8 — 27 40
49 47,6 — 35 15

Vergleichung der Uhren No. 42 < No. 45 5' 36; 0.
7) 42 > » 47 8 14,,75.

Kollimationsfehler des Sextanten -+- 40"
Barometerhöhe 333|'0 Pariser.
Temperatur der Luft 14° 5 R.; des Quecksilbers h-  14° 8 R.
Stand der Uhren um 9l* 44' A. M.
No. 47 zu spät — 2*1 2' 53J71.
„ 45 zu spät — 1 49 2,96.

Berechnung der Länge von Scheshem-di nach No. 47.
— lV 52' 32J95 den 10 Juli A. M. 8V 55' m. Z. in Troizkoje.
— 57,91 in 5 Tagen -»- 40' z u '— 11J519.
^ ~ 1  53 30,86 den 15 Juli A. M. 9^ 44' — 9;4 in Troizkoje.
— 2 2 53,71 den 15 Juli A. M. 9*1 44' m. Z. bei Schoshein-di.

0 9 22,85 Scheshem-di östlich von Troizkoje.
3 35 32,61 Länge von Troizkoje.
31.1 44' 55*46

56° 13' 51J9 Länge der Insel Scheshem-di.



HO LÄNGEN.

XVI. STROM JÖGRALJAGA, bei seiner Mündung in den Ylytsch. 

Zeitbestimmung aus absoluten Sonnenhöhen.

§ | Juli 1843.

JYl 42. Doppelle Höhe des U. R. j a  42. Doppelte HShe des U. R.

1-te Reihe . 2-te Reihe.

7' 34;8 — 60° 17' 30" 6 1.1 16' 22:6 — 62° 12' 40
8 48,8 — 33 30 17 21,6 — 25 30
9 51,6 — 47 20 18 25,6 — 39 40

10 47,6 — 59 50 19 18,0 — 49 55
11 32,6 — 61 9 35 20 10,0 — 63 1 50
12 24,8 — 20 40 21 0,4 — 12 50
13 17,6 — 32 40 21 48,0 — 22 35

Vergleichung der Uhren No. 42 <  45 5' 33,'5.
„ 42 >  47 8 27,25.

Kollimalionsfehler des Sextanten -t- 40"
Baromelerhöhe 332"02 Pariser.
Temperatur der Luft -t- 12° 6 R.; des Quecksilbers 13° 2 R.
Stand der Uhren um 81.1 11' A.-M.
No. 47 zu spät — 21.1 4’ 47,'35.
„ 45 zu spät — 1 50 46,60.

Berechnung der Länge der Jögraljaga-Mündung nach No. 47.
— lV 52' 32J95 den 10 Juli A. M. 81.1 55' m. Z. in Troizkoje.
— 1 8,67 in 6 Tagen — 50' zu — 11 "519.
H ~ t  53 39,62 den 16 Juli A. M. 81.1 11' — 11' in Troizkoje.
— 2 4 47,35 den 16 Juli A. M. 81.1 11' m. Z. bei der Mündung.

0 11 7,73 Jögraljaga-Mündung östlich von Troizkoje.
3 35 32,61 Länge von Troizkoje.
31.1 46' 40J34 

56° 40' 5"10 Länge der Jögraljaga-Mündung.
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xvn. AM FLUSSE JÖGRALJAGA. 

Zeilbeslimmung aas absoluten Sonnenhöhen.

^  Juli 1843.

J »  42. Doppelte Höhe des U. R. JVI 42. Doppelte Höhe des U. R.

1 - te  R e i h e . 2 - t e  R e i h e .

43' 22J6 — 67° 47' 20" 6^ 51' 5J6 — 69° 22' 0‘
44 26,4 — 68 0 10 51 58,8 — 32 30
45 17,6 — 10 50 52 44,8 — 4L 40
46 4,8 - 20 40 53 47,6 — 54 30
46 56,8 — 31 10 54 43,6 — 70 6 10
47 51,8 — 42 20 56 18,4 — 24 15
48 43,0 — 53 10 57 13,6 — 36 0

Vergleichung der Uhren No. 42 <  No. 4 5  5' 28,*75.
„ 42 >  ,  47 8 41,25.

Kollimationsfehler des Sextanten -+- 40"
Barometerhöhe 329J'30 Pariser.
Temperatur der Lull •+- 15° 5 R.; des Quecksilbers -+- 15° 8 R. 
Stand der Uhren um 81.1 47^3 P. M.
No. 47 zu spät — 21.1 5' 53* 12.
„ 45 zu spät — 1 51 43,12.

Berechnung der Länge nach No. 47.
-  ll> 52' 32,*95 den 10 Juli A. M. 81.1 55' m. Z. in Troizkoje.
— 1 20,48 in 7 Tagen — 20' zu — 11*519.
— 1 53 53,43 den 17 Juli A. M. 81.' 47^3 — 12' in Troizkoje.
— 2 5 53,12 den 17 Juli A. M. 8V 47^3 m. Z.

0 11 59,69 der Punkt am 17 Juli östlich von Troizkoje.
3 35 32,61 Länge von Troizkoje.
3 47 32,30

56° 53' 4J50 Länge des Punktes.
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XVm. QUELLEN DER PETSCHORA. 

Zeitbestimmung aus einer Sonnenhöhe.

20Jü,i 1843.1 August

JV3 42. Doppelte Höhe des U. R.

A. M. 7^ 15' 10,6 — 73° 9' 50"

Vergleichung der Uhren No. 42 <  No. 45 5' 23J0.
„ 42 >  „ 47 9 16,50.

Kollimationsfehler des Sextanten 20"
Barometerhöhe 307J'6 7 Pariser.
Temperatur der Luft 9° 5 R.; des Quecksilbers +  9° 8 R.
Stand der Uhren um 9^ 13' A. M.
No. 47 zu spät —  2*1 V  22*24.
„ 45 zu spät — 1 52 42,74.

Berechnung der Länge.

— lV 55' 14°02 den 24 Juli A. M. 8 V 31' m. Z. in Troizkoje.]
—  45,84 in 4 Tagen — 29' zu — 11*519.
— 1 54 28,18 den 20 Juli A. M. 9V 13' — 13' in Troizkoje.
— 2 7 22,24 den 20 Juli A. M. 91.1 13 m. Z. am Beobachtungspunkt.

0 12 54,06 der Punkt am 20 Juli östlich von Troizkoje.
3 35 32,61 Länge von Troizkoje.
3ÜT48' 26;67

57° 6' 40»05 Länge der Pelschora-Quellen.
Der Berg Petschora-il-is lag vom Beobachtungspunkt, nach dem wahren Com- 

pass in S. 31° 0 , in einer Entfernung von 1050 Faden. Hieraus die Länge des 
Berges Petschora-il-is 57° 7' 58?65.
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XIX. STROM YLYTSGH, 
am rechten Ufer, gegenüber dem westlichen Ende der Insel Mitschelast«-di.

Zeitbestimmung ans absoluten Sonnenhöhen.

ja  42. Doppelte HOhe des U. R. ja  42. Doppelte Höhe des U. R.

1-te R bihb. 2-te Reihe.

P. M. llV  44' 2,'6 — 84° 16' 40" Ol1 5' 976 — 81° 34
44 56,8 — 10 10 6 0,0 — 27
45 34,0 — 5 50 6 39,2 — 22
46 15,6 — 0 50
46 54,8 - 83 56 25
47 16,4 — 49 50
48 34,0 — 44 20
49 13,6 — 39 20
49 50,0 — 34 40

Vergleichung der Uhren No. 42 < No. 45 5' 22750.

» 42 > » 47 9 38,50.
Kollimationsfehler des Sextanten -+- 20"
Barometerhöhe 3 33J'60 Pariser.
Temperatur der Luft -+- 13° 5 R.; des Quecksilbers -+- 13° 8 R. 
Stand der Uhren um lV 50J5 P. M.
No. 47 zu spät — 2V 3' 26:62.
„ 45 zu spfit — 1 48 25,62.

Berechnung der Lfinge von Mitschelasla-di nach No. 47.

— I*1 55' 14:02 den 24 Juli A. M. SV 31' m. Z. in Troizkoje.
— 20,57 in 2 Tagen — 5V 11' zu — 117519.
— 1 54 53,45 den 22 Juli P. M. l!? 50;5 — 8J5 in Troizkoje.
— 2 3 26,62 den 22 Juli P. M. l!* 50/5 m. Z. bei Mitschelasla-di.

0 8 33,17 Milschelasta-di östlich von Troizkoje.
3 35 32,61 Lange von Troizkoje.
3l* 44' 5*78

56° 1* 26:70 Lfinge der Insel Mitschelasta-di.

40"
50

0

15



1 1 » Lina*.

XX. STROM YLYTSCH. DORF KOGIL.

Zeitbestimmung aus absoluten Sonnenhöhen.

23 Juli
4 August 1843.

J\3 42. Doppelte Höhe des U. R. JW 42. Doppelte Höbe des U. R.

1 - te  R e i h e . 2-te Reihe.

Ol* 30' 24*8 —  77° 51' 50" OV 36' 17J2 — 76° 55’ 50"
31 13,8 — 43 40 36 58,0 49 30
31 55,6 — 37 30 37 42,0 — 41 40

38 21,6 — 35 50
38 58,0 — 29 50
39 32,0 — 24 5

5'
9

19J50.
54,75.

Vergleichung der Uhren No. 42 <  No. 45

» *2 >  * *7
Kollimationsfehler des Sextanten -+- 20"
Barometerhöhe 334|'20 Pariser.
Temperatur der Luft -+- 13° 5 R.; des Quecksilbers 13° 8 R. 
Stand der Uhren um 2l* 23,'5 P. M.
No. 47 zu spät — ll* 58' 46|24.
„ 45 zu spät — 1 43 31,99.

Berechnung der Länge von Kogil nach No. 47.

-  ll* 55' 14,*02 den 24 Juli A. M. 81.* 31' m. Z. in Troizkoje.
— 8,74 in 1 Tag — 51.* 49' zu — 11,519.
— 1 55 5,28 den 23 Juli P. M. 21.1 23,'5 — 3,’7 in Troizkoje.
—  1 58 46,24 den 13 Juli P. M. 21.* 23,'5 m. Z. in Kogil.

0 3 40,96 Kogil östlich von Troizkoje.
3 35 32,61 Länge von Troizkoje.
3“ 39' 13J57

54° 48' 23“55 Länge des Dorfes KogU.
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Zeitbestimmung aus absoluten Sonnenhöhen.

28 Juli j o a o  s —i— r  184J.9 August

J»1 42. Doppelte Höhe des U. R. M  42. Doppelte Höhe des U. R.

1-te Reihe. 2-te Reihe.

XXI. PETSCHORA-STROM. DORF WTROFANOWA.

A. M. IV 54' 418 - 72° 29' 45" 8? r 16J0 — 74° 32' 20'
55 7,2 - 39 40 8 10,8 — 46 40
55 58,8 — 48 0 8 58,8 — 47 50
56 57,6 — 57 10 9 38,8 — 53 35
57 42,0 — - 4 15 10 20,0 — 59 50
58 31,2 — 73 11 50 10 56,0 — 75 5 5
59 21,2 — 19 55 11 37,2 — 11 5

Vergleichung der Uhren No. 42 <  No. 45 5' 17,*0.
„ 42 >  „ 47 10 51,25.

Kollimalionsfehler des Sextanten -+- 20"
Barometerhöhe 334,*'10 Pariser.
Temperatur der Lull -i- 9° 5 R.; des Quecksilbers -t- 9° 8 R.- 
Stand der Uhren um 9*1 47' A. M.
No. 47 zu spät — ll1 55' 21167.
„ 45 zu spät — 1 39 13,41.

Zu den Berechnungen der Längen vom 25 Juli bis zum 5 August ist der mitt
lere Gang der Bestimmungen in Troizkoje und Oranets angenommen.

In Troizkoje YÖm 10 bis zum 24 Juli — 11,'519.
In Oranets vom 5 bis zum 6 August — 11,725.

Mittlerer täglicher Gang — 11,*622.
Berechnung der Länge von Mitrofnnowa nach No. 47.

— I*1 55' 25*89 den 25 Juli A. M. 8!* 29' m. Z. in Troizkoje.
— 35,48 in 3 Tagen lV 19' zu — 11:622.
— 1 56 1,37 den 28 Juli A. M. 9l* 47' 0,'7 in Troizkoje.
— 1 55 21,67 den 28 Juli A. M. 91.* 47' m. Z. in Mitrolanovra.

0 0 39,70 Mitrofano'wa "westlich von Troizkoje.
3 35 32,61 Länge von Troizkoje.
3? 34' 52*91

53° 43’ 13J65 Länge des Dorfes Mitrofanowa.

------------------------- 15*



XXH. PETSCHORA -  STROM, 
am rechten Ufer, gegenüber der Nordspitze der Insel Uset-di.

Zeitbestimmung aus absoluten Sonnenhöhen.

?9 JAuli -1843.10 Aigust 

jy i 42. Doppelte Höhe des U. R.

116 LlMBH.

A. M. 8!* 43' 52J8 — 78° 39» 0"
44 58,0 — 46 0
45 43,4 — 50 45
46 32,4 — 56 30
47 21,6 — 79 1 40
48 9,6 — 6 45
48 53,8 — 11 30
49 31,6 — 15 10
50 23,8 — 20 55

Vergleichung der Uhren No. 42 <  No. 45 5' 18,*50.
„ 42 >  „ 47 10 58,0.

Kollimationsfehler des Sextanten -+- 20"
Barometerhöhe 334',"0 Pariser.
Temperatur der Luft -+- 11° 5 R.; des Quecksilbers -+• 11° 8 R. 
Stand der Uhren um 101.1 34' A. M.
No. 47 zu spät — ll‘ 57' 41J23.
„ 45 zu spät — 1 41 24,73.

Berechnung der Länge von Usel-di nach No. 47.

-  l l1 55' 25,'89 deu 25 Juli A. M. 8!1 29' m. Z. in Troizkoje.
— 47,47 in 4 Tagen -i- 21.1 4' zu — l i ; 622.
— 1 56 13,36 den 29 Juli A. M. IO*1 34' — 1,'5 in Troizkoje.
— 1 57 41,23 den 29 Juli A. M. 10*! 34' m. Z. bei Uset-di.

0 1 27,87 der Punkt am 29 Juli östlich von Troizkoje.
3 35 32,61 Länge von Troizkoje.
3ll 37' 0,48

54° 15' 7J20 Länge der Insel Usel-di.
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XXIH. PETSCHORA-STROM, 
am rechten Ufer, gegenüber der Südspitze der Insel Kotschpochsja-di. ■

Zeitbestimmung aus absoluten Sonnenhöhen.

30 Joli i o n■ m  : 1843.11 August

42, Doppelte Höhe des U. R.

A. M. 7V 57' 5,'6 —  71° 44' 10"
58 2,0 — 52 25
58 52,4 — 72 0 15
59 36,8 — 6 40

8 0 20,0 — 12  50
1 22,8 — 22 50
2 38,4 — 33 10

Vergleichung der Uhren No. 42 <  No. 45 5' 20725.
„ 42 >  „ 47 11 5,25.

Kollimationsfehler des Sextanten 20"
Barometerhöhe 334"'20 Pariser.
Temperatur der Luft -t- 12° 0 R.; des Quecksilbers 12° 3 R.
Stand der Uhren um 9!1 49' A. M.
No. 47 zu spät — 2!■ 0' 50711.
„ 45 zu sp&t — 1 44 24,61.

Berechnung der Lfinge des Punktes bei Kulschpochsja-di nach No. 47.

- l l1 55' 25J89 den 25 Juli A. M. 81.1 29' m. Z. in Troizkoje.
58,71 in 5 Tagen h -  ll* 16' zu — 117622.

1 56 24,60 den 30 Juli A. M. 91.1 49' — 4,'5 in Troizkoje.
2 0 50,11 den 30 Juli A. M. 9 t 49' m. Z. bei Kutschpochsja-di.
0 4 25,51 der Punkt bei Kutschpochsja-di östlich von Troizkoje.
3 35 32,61 Lfinge von Troizkoje.
3t1 39' 58712

54° 59' 3178 Lünge der Insel Kutschpochsja-di.
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XXIV. PETSCHORA-STROM. DORF WUKTYLDYN. 

Zeitbestimmung aas absoluten Sonnenhöhen.

11 August 

J\3 42. Doppelte Höhe des U. R.

P. M. 2l‘ 1' 4J0 — 65° 51' 10"
2 8,0 — 38 45
3 0,8 — 28 10
3 54,8 — 17 5
4 37,6 — 8 20

Vergleichung der Uhren No. 42 <  45 5' 19*5.
„ 42 >  47 11 7,50.

Kollimationsfehler des Sextanten -+- 20"
Barometerhöhe 334J'10 Pariser.
Temperatur der Luft 14° 0 R.; des Quecksilbers 14° 3 R.
Stand der Uhren $  =  63° 54' 17J3 um 31.1 53' P. M.
No. 47 zu spät — 2*1 1' 30,'62.
„ 45 zu spät — 1 45 3,37.

Die Breite von Wuklyldyn ist vom Mittage dieses Tages durch den Lauf des
Bootes bestimmt.

Berechnung der Länge von Wuktyldyn nach No. 47.

_  l l ‘ 55' 25'89 den 25 Juli A. M. 8l* 29' m. Z. in Troitzkoje.
— 1 1,65 in 5 Tagen 71.1 19' zu — 11?622.
—  1 56 27,54 den 30 Juli P. M. 31.1 53' — 5' in Troizkoje.
— 2 1 30,62 den 30 Juli P. M. 3V 53' m. Z. in Wuklyldyn.

0 5 3,12 Wuktyldyn östlich von Troizkoje.
3 35 32,61 Länge von Troizkoje.

3!* 40' 35"7 3
55° 8' 55’95 Länge des Dorfes Wuktyldyn.
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XXV. FLUSS SOPLESSA. SCHLEffSTEINBERG.

Vor dem Hause des Aufsehers.

Zeitbestimmung aus absoluten Sonnenhöhen.

-jTj August 1843. 

jvj 42. Doppelte HShe des U. R. •

P. M. Ot 34' 43J8 — 69° 19' 55"
35 35,6 — 12 10
36 17,6 — 6 20
37 4,4 — 68 59 30
38 2,4 — 50 20
38 46,4 — 43 40

Vergleichung der Uhren No. 42 <  No. 45 5' 1770.
„ 42 >  „ 47 11 26,0.

Kollimationsfehler des Sextanten h-  20"
Barometerhöhe 3347'0 Pariser.
Temperatur der Luft h-  17° 0 R.; des Quecksilbers -+- 17° 5 B.
Stand dör Uhren um 2 t 27,*5 P. M.
No. 47 zu spfit — 2 t 2' 18*83.
„ 45 zu spfit — 1 45 35,83.

Berechnung der Länge des Schleifeteinberges nach No. 47.

— i t  55' 25J89 den 25 Juli A. M. 8 t 29' m. Z. in Troizkoje.
— 1 24,19 in 7 Tagen -+- 51.1 53' zu — 11J622.
— 1 56 50,08 den 1 August P. M. 2 t  27,’5 — 5,'5 in Troizkoje.
— 2 2 18,83 den 1 August P. M. 2 t 27,'5 m. Z. am Schleifeteinberge.

0 5 28,75 Schleifetcinberg östlich von Troizkoje.
3 35 32,61 Lfinge von Troizkoje.
3 t 41' 1736

55° 15' 2074 Länge des Schleifeteinberges.
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— August 1843.

Zeitbestimmimg aus absoluten Sonnenhöhen.

'  j n  42. Doppelte Höhe des U. R.

XXVI. PET8CH0RA-STR0M. DORF ORANETS.

0!1 56' 57J2 — 62° 38' 20"
57 51,4 — 29 35
58 39,6 — 21 40
59 28,4 — 13 50

1 0 11,6 — 7 0
1 8,0 — 61 57 40
2 2,0 - 48 50
2 51,0 — 40 30
3 36,8 — 32 50

Vergleichung der Uhren No. 42 < 45 5' 18;0.
„ 42 >  47 12 8,75.

Kollimationsfehler des Sextanten -+- 20"
Baromelerhöhe 335',v80 Pariser.
Temperatur der Luft -i- 6° 8 R.; des Quecksilbers -t- 13° 0 R. 
Stand der Uhren um 2V 52' P. M.
No. 47 zu spfit — 2? 4' 9,'75.
„ 45 zu spfit — 1 46 43,0.

Zeitbestimmung aus absoluten Sonnenhöhen.

^  August 1843.

jW 42. Doppelte Höhe des U. R. 42. Doppelte Höbe des U. R.

1-te Reihe. 2-te Reih e .

P. M. l l ' 22' 54J0 — 57° 37' 55'' I 1.1 27' 9J0 — 56° 52' 40"
24 3,2 — 25 40 28 12,2 — 41 30
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XXVI. P£T SCHORA-STROM. DORF ORANETS. 

August 1843.

JVI 42. Doppelte Höhe des U. R. M  42. Doppelte H5he des U. R.

1-te Rbihe . 2-te R bihe.

24' 44*8 — 57° 18' 30" lV 29' 1»  - 56° 32' 451
25 33,0 — 9 45 29 45,6 — 24 45
26 19,4 — 1 10 30 41,8 — 14 45

31 22,6 — 7 25
32 14,8 — 55 . 58 0
33 4,4 - 48 50
33 57,2 — 39 20

Vergleichung der Uhren No. 42 <  No. 45 5' 18J25.
„ 42 >  „ 47 12' 19150.

Kollimationsfehler des Sextanten -+- 20"
Baroroeterhöhe 336"'20 Pariser.
Temperatur der Luft +  7° 0 R.; des Quecksilbers 12° 0 R.
Stand der Uhren um 3V 19,'5 P. M.
No. 47 zu spfit — 2V 4' 21'69.
„ 45 zu spät — 1 46 43,94.

Gang des Chronometers No. 47 vom 5 bis zum 6 August — 11,“725.

Berechnung der Lange von Oranets.

— 2V 4' 9,*75 den 5 August P. M. 2V 52' m. Z. in Oranets.
— 1 45,09 in 9 Tagen -+- lV 2' zu — 11J622.
— 2 5

«j-00«fr den 14 August P. M. 3V 35,*3 -+- 19'5 in Oranets.
— 1 46 18,35 den 14 August P. M. 31.1 35,'3 m. Z. in Ust-Ishma.

0 19 36,49 Oranets östlich von Ust-Ishma.
3 22 19,31 Lange Yon Ust-Ishma.
3V 41' 55*80 

55° 28' 57J0 Länge des Dorfes Oranets.

16
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XXVII. DORF ÜST-US6A, an der Ussa-Mündung.
10-rz August 1843.22

Zeitbestimmung aus absoluten Sonnenhöhen 
JVJ 42. Doppelte HShe des U. R.

4,"0 — 54° 34'
19.6 — * 46

3*6 — 53
49.6 — 55 0

A. M. 71.'
JV9 42. Doppelte HShe des U. R.

6'
7
8 
8

5" P. M. OV 28'
45
20
55

20 "

Vergleichung der Uhren 
No. 42 <  No..45 5' 27J25.
„ 42 >  „ 4T 12 35,75.

Kollimationsfehler des Sextanten h  
Barometerhöhe 338,"'90 Pariser. 
Temperatur der Luft +  1° 5 R. 
Temp. des Quecksilcers -+- 18° 0 R. 
Stand der Uhren um 81.1 5 6 "5 A. M. 
No. 47 zu spät — 21.1 1* 27*10.
„ 45 zu spät — 1 43 24,10.

20'

14
10
5
1

57
52

10"

25
15
30
10
10

20

10J4 — 62°
28 56,0 —
29- 31,6 —
30 6,8 —
30 38,4 —
31 11,4 — 61
31 47,2 —

Vergleichung der Uhren 
No. 42 <  No. 45 5' 27J50.
„ 42 >  „ 47 12 37,50.

Kollimationsfehler des Sextanten 20" 
Barometerhöbe 338"'95 Pariser. 
Temperatur der Luft,-*- 5° 0 R. 
Temp. des Quecksilbers 1 ^  0 R. 
Stand der Uhren um 2l* 19' P. M. 
No. 47 zu spät — 21.1 1' 28J86.
„ 45 zu spät — 1 43 23,86.

Für die Berechnungen der Längen vom 6 bis zum 14 August ist der mittlere 
Gang der Bestimmungen in Oranets und Ust-Ishma angenommen.

In Oranets vom 5 bis zum 6 A ugust......................... — 11,"725
In Ust-Ishma vom 14 August bis zum 8 September — 11,569

Mittlerer täglicher Gang — 11 "647
Berechnung der Länge des Dorfes Ust-Ussa nach No. 47.

— 2“ 1' 27J98
48,61

2
1

2
46

16,59
18,35

den 10 August A. M. I I 1.1 38',7 m. Z. in Ust-Ussa.
in 4 Tagen 4^ 13' zu — 11,"647.
den 14 August P. M. 31.1 35',3 -«•- 16' in Ust-Ussa.
den 14 August P. M. 31.1 3 5',3 m. Z. in Ust-Ishma.

0 15 58,24 Ust-Ussa östlich von Ust-Ishma.
3 22 19,31 Länge von Ust-Ishma.
3l‘ 38' 17J55 

54° 34' 23"25 Länge der Ussa-Mündung.
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XXVin. PRT9CH0RA -  STROM. 

Südspilze der Insel Denisowka.

1123 August 1843.

Zeitbestimmung aus absoluten Sonnenhöhen. 

JYl 42. Doppelte Höhe des U. R.

1-te Reihe.

M  42. Doppelte H8he des U. R.

2-te Reihe .

A. M. 7* 7' 
8 
8 
9 

10 
11 
12

17*2 — 53° 3' 10"
8,4 — 11 40

44,8 — 17 50
40.0 — 26 40
32,4 — 35 10
19,6 — 42 30
12.0 — 50 30

7v 18'
19
20 
20 
21 
22 
23

28:4 — 
18,8 — 

3,6 —
57.6 — 
43,0 —
42.6 — 
31,2 —

54° 50' 
58

55 5
13
20
29
27

29J75.
38,0.

Vergleichung der Uhren No. 42 <  No. 45 5'
„ 42 >  „ 47 12

Kollimationsfehler des Sextanten -+- 20"
Barometerhöhe 340|'20 Pariser.
Temperatur der Luit 4° 0 R.; des Quecksilbers
Stand der Uhren um 9t1 0' A. M.
No. 47 zu spät — lV 57' 1J90.
„ 45 zu spät — 1 38 54,15.

Berechnung der Länge von Denisowka nach No. 47.

4° 3 R.

-  1* 57' i;90 den 11 August A. M. 91.1 0' m. Z. in Denisowka.
— 38,22 in 3 Tagen - h  6V 46' zn — 11,'647.
— 1 57 40,12 den 14 August P. M. 3V 35/3 -+- 11/3 auf Denisowka.
— 1 46 18,35 den 14 August P. M. 31.1 35"3 m. Z. in Ust-Ishma.

0 11 21,77 Denisowka Östlich von Ust-Ishma.
3 22 19,31 Länge von Ust-Ishma.
3? 33' 41J08 

53° 25' 16:20 Länge der Insel Denisowka.

35"
30
25
30
30
55
35

1 6 *
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Zeitbestimmung aus absoluten Sonnenhöhen.

XXVDL PETSCHORA-STROM.

| |  August 1843.

JW M . Doppelte Höhe des U. R.

9»' 3 ^ 6  - 57° 1' 25'
36 33,0 — 10 40
37 14,4 1— 16 50
38 0,4 - 23 40
38 56,8 — 32 10
40 0,8 — 42 0
40 42,6 — 48 5

Vergleichung der Uhren No. 42 <  No. 45 5’ 33,”75.
„ 42 >  „ 47 12 40,50.

Kollimationsfehler des Sextanten -+- 20"
Barometerhöhe 341 ”'20 Pariser.
Temperatur der Luit +  3° 8 R.; des'Quecksilbers +  4° 0  R.
Der Stand der Uhren um 91.1 18/5 A. M.
No. 47 zu spät — lV 53' 2J61.
„ 45 zu spät — 1 34 48,36.

Berechnung der Länge nach No. 47.

— ll* 53' 2*61 dön 12 August A. M. 9*1 18/5 m. Z.
 — 26,38 in 2 Tagen -+- 61.1 24' zu — 11|647.
— 1 53 28,99 den 14 August P. M. 3l* 35^3 -t- V  am Beobachtungspunkt.
— 1 46 18,35 den 14 August P. M. 3l‘ 35/3 m. Z. in Ust-Ishma.

0 7 10,64 der Punkt am 12 August östlich von Ust-Ishma.
3 22 19,31 Länge von Ust-Ishma.
3*1 29' 29J95

52° 22' 29,”25 Länge des Punktes.



XXX. STROM ISHMA. DORF UST-ISHMA.

^  August 184-3.

Zeitbestimmung aus absoluten Sonnenhohen.

JH 42. Doppelte HShe des U. R. M  42. Doppelte HShe des U. R.
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1-te Rbihb. 2-te Rbihe.

P. M. 1?! 56' 27J2 — 49°’ 7' 0" 2* 1' 47J6 —

o00 9' 30"
57 12,0 — 48 59 5 3 2,4 - 47 55 40
57 55,2 — 50 40 4 9,6 — 43 20
58 42,4 — 42 40 4 56,4 — 34 50
59 18,4 — 36 20 5 36,0 — 28 0
59 55,6 — 29 50 6 18,8 — 20 0

2 0 36,4 — 22 20 7 5,6 — 11 20
1 13,8 — 15 50

Vergleichung der Uhren No. 42 < No. 45 3' 40;50.
» 42 > o *7 12 47,25.

Kollimationsfehler des Sextanten -+- 20"
Barometerhöhe 345'"47 Pariser.
Temperatur der Lull +  5° 9 R.; des Quecksiibers -+- 13° 0 R.
Stand der Uhren um 31.1 35',3 P. M.
No. 47 zu spfit — IV 46' 18J35. .
„ 45 zu spfit — 4^ 27 50,60.

Zur Berechnung der Lfinge von Ust-Ishma, auf der Hinreise, ist der mittlere 
Gang der Bestimmungen zwischen Troizkoje, Oranets und Ust-Ishma angenommen. 

Troizkoje-Oranets — 11 ”622 
Oranels-Ust-Ishma — 11,647 

Mittlerer Gang — HJ634 
Berechnung der Lfinge von U6t-Ishma nach No. 47.

-  il- 55' 25:89 den 25 Juli A. M. 81.1 29' m. Z. in Troizkoje.
— 3 56,23 in 20 Tagen -+- 7*1 19' zu — 11,634.
— 1 59 22,12 den 14 August P. M. 31.1 35' -+- 13' in Troizkoje.
— 1 46 18,35 den 14 August P. M. 3V 35' in Ust-Ishma.

0 13 3,77 Ust-Ishma westlich von Troizkoje.
3 35 32,61 Lfinge von Troizkoje.
3V 22' 28J84 Lfinge von Ust-Ishma auf der Hinreise.
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XXX. STROM ISHMA. DORF UST-ISHMA. 

^  September 1843.

Zeitbestimmung aus absoluten Sonnenhöhen.

M  42., Doppelte H9he des U. R. J tl  42. Deppcltc Höhe des U. R.

1-ie Reihe. 2-le Reihe.

A. M. 6l‘ 59' i s ;4 — 33° 28’ 40” 7* 13' 36,"8 — 35° 47' 2 0 ”

7 0 17,2 — 38 2 0 14 48,4 — 58 35
1« 3,0 — 45 45 15 43,8 — 36 7 30
1 *46,8 — 52 55 16 30,6 — 14 25
2 35,2 -  34 0 40 17 17,2 — 2 1 40
3 26,0 — 9 40 18 3,8 — 29 5
4 26,0 — 19 2 0 18 52,2 — 36 25
5 1 0 ,0  — 26 1 0 19 35,6 — 42 55
5 51,4 — 33 2 0 2 0 22,4 — 50 1 0

Vergleichung der Uhren No. 42 <  No. 45 6 ' 11,'50. -

„ 42 >  „ 47 16 4,0.
Kollimalionsfehler des Sextanten -+- 20"
Barometerhöhe 335'^'95 Pariser.
Temperatur der Luft 8° 3 R.; des Quecksilbers -+- 9° 0 R.
Stand der Uhren um 8^ 45' A. M.

*

No. 47 zu spät — iV 51' 23”30.
„ 45 zu spät — 1 29 7,80.

Berechnung des Ganges von No. 47 vom 14 August bis zum 8 September.

In Oskina den 20 August A. M. 8V 40' —  lV 44' 35J94
In Oskina den 1 September P. M. 21.' 13' — lV 47' 16147

In 12 Tagen h-  51.* 33' — 2' 40J53

In Ust-Ishma den 14 August P. M. 3^ 35' — l l1 46' 18J35
In Ust-Ishma den 8 September A . M. 8?1 45J2 — lV 51' 23J30

In 24 Tagen 171.' 10' —  5' 4J95
In 12 Tagen 5!1 33' — 2' 40J53
In 12 Tagen 11” 37' — 2’ 24J42
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Dieses giebt den mittleren täglichen Gang von No. 47 vom 14 August bis
zum 8 September mit Auslassung der Zeit vom 20 August bis zum 1 September
— 11*569.

Für die Berechnung der Länge von Ust-Ishma, auf der Rückreise, am 8 Septem-
%

ber, ist das Mittel der Bestimmungen in Ust-Ishma vom 14 August bis zum 8 
September, und in Ust-Syssolsk vom 3 bis zum 7 Octoher angenommen.

Mittlerer täglicher Gang von No. 47 vom 14 Aug. his zum 8 Sept. — 111569
Mittlerer täglicher Gang von No. 47 vom 3 bis zum 10 October — 10,487

Mittlerer täglicher Gang vom 8 September bis zum 10 October — 11,"028

Berechnung der Länge von Ust-Ishma nach No. 47.

— l!? 51* 23,'30 den 8 September A. M. 8? 45' m. Z. in Ust-Ishma.
— 4 36,04 in 25 Tagen -t- OV 44,'4 zu — 11J158.
— 1 55 59,43 den 3 October A. M. 91.1 21^4 8' in Ust-Ishma.
— 1 47 59,76 den 3 October A. M. 9 V 21/4 m. Z. in Ust-Syssolsk.

0 7 59,58 Ust-Ishma östlich von Ust-Syssolsk.
3 14 10,20 Länge von Ust-Syssolsk.
3 22 9,78 Länge \on Ust-Ishma auf der Rückreise.
3 22 28,84 Länge von Ust-Ishma auf der Hinreise.
3? 22' 19J31

50° 34' 49,'65 Lange von Ust-Ishma.

XXX. STROM ISHMA. DORF UST-ISHMA.

XXXI. PETSCHORA-STROM. KIRCHDORF UST-ZYLMA.

September 1843.

Zeitbestimmung aus absoluten Sonnenhöhen.

J\i 42. Doppelte Höhe des U. R. J t l  42. Doppelte Höbe des U. R.

1-te R e i h e . 2-tc R e i i i e .

A. M. 7*1 4' 39 tf —  48° 13' 45!' 71.1 22' 2 i;2  — 51° 15' 20"
5 5 2 ^  — 27 0 23 16,0 -  24 35
<i 40,4 — 35 0 23 58,0 —  31 20
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August 184-3.

M  42. Doppelte H5be des U. R. M  42. Doppelte HSbe des U. R.

1-te R e i h e . 2-te R e i u e .

A. M. 7V 7' 26,'0 —  48° 42' 45" 71.* 24' 38J8 — 51° 38' 30"
8 12,6 — 51 5 25 17,2 — 44 25
8 49,4 — 57 40 25 58,4 —  51 0
9 48,6 — 49 8 0 26 33,0 — 56 50

10 38,4 — 16 30 27 12,6 — 52 3 0
11 26,4 — 24 20 27 51,0 — 9 45

Vergleichung der Uhren No. 4-2 <  No. 45 5' 47*0.
„ 42 >  „ 47 12 58,75.

Kollimationsfehler des Sextanten -+- 20”
Barometerhöhe 339!'85 Pariser.
Temperatur der Lull +  4° 0 R.; des Quecksilbers 10° 3 R.
Stand der Uhren um 8V 47,'3 A. M.
No. 47 zu spät — lV 43' 34:61.
„ 45 zu spät — 1 24 48,86.

XXXI. PETSCHORA-STROM. KIRCHDORF UST-ZYLMA.

Zeitbestimmung aus absoluten Sonnenhöhen.

JVI 42. Doppelte H6be des U. R. M  42. Doppelle HSbe des U. R.

1-te R e i h b . 2-te R e i h e .

P. M. l!1 34' 12?2 — 51° 51' 40" l!1 39' 4?8 - 51° 3' 20’
34 59,6 — 44 5 39 45,6 — 50 56 25
35 43,4 — 37 0 40 30,0 — 49 20
36 23,4 — 30 5 41 9,6 — 42 20
37 1,6 - 23 35 41 49,2 — 36 0
37 43,0 — 17 10 42 32,2 — 28 30
38 22,6 — 10 15 43 13,4 — 21 10
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XXXI. PETSCHORA-STROM. KIRCHDORF UST-ZYLMA.

129

Vergleichung der Uhren No. 42 <  No. 45 . 5' 47*25.
„ 42 >  „ 47 13 1,25.

Kollimalionsfehler des Sextanten 20"
Barometerhöhe 340,"02 Pariser.
Temperatur der Lull 6° 8 R.; des Quecksilbers h -  11° 5 R. 
Stand der Uhren um 3^ 8^7 P. M.
No. 47 zu spät — l!1 43' 37*33.
„ 45 zu sp&t — 1 24 48,83.

Um l l 1.1 58/3 A. M. No. 47 zu spät — ll ' 43' 35J97.
„ 45 zu spät — 1 24 48,85.

Zeitbestimmung aus absoluten Sonnenhöhen. 

^  September 1843.

JYl 42. Doppelte H5he des U. R. M  42. Doppelte Höhe des U. R.

1-te R eihe . 2-te Reihe .

A .  M. 6V 19' 26,*0 — 26° 25' 25" 6¥ 36' 47J6 — 29° 33' 45'
20 20,4 — 35 20 37 51,4 — 45 15
21 8,4 - 44 15 38 41,6 — 53 50
22 4,0 - 54 10 39 28,8 — 30 2 10
22 63,4 — 27 3 25 40 13,6 — 10 30
23 31,0 — 10 15 40 51,6 — 17 10
24 4,4 - 16 25 \ 42 6,0 — 30 10
24 51,8 — 25 10 42 45,2 — 37 5
26 0,0 — 37 40 43 42,6 — 46 50

Vergleichung der Uhren No. 42 <  No. 45 6' 10!0.

7) 42 > » *7 15 58,50.
Kollimationsfehler des Sextanten -+- 20"
Barometerhöhe 338',"65 Pariser.
Temperatur der Luft +  7° 8 R.; des Quecksilbers 17° 2 R.

17



XXXI. PETSCHORA-STROM. KIRCHDORF UST-ZYLMA.

1 3 0  LÄNGEN.

Stand der Uhren uoi SV 3/5.
No. 47 zu spät — ll* 48' 7J50.
„ 45 zu spät — 1 25 59,0.

Berechnung der Länge von Ust-Zylma am 16 August nach No. 47.

-  l l ‘ 43' 35J97 den 16 August A. M. llt* 58/3 m. Z. in Ust-Zylmi
H— 21,43 in 2 Tagen — 31.1 33' zu — 11,'569.
— l 43 14,54 den 14 August P. M. 3V 35/3 — 3' in Ust-Zylma.
— l 46 18,35 den 14 Augnsl P. M. 3** 35/3 m. Z In Ust-Ishma.
— 3' 3*81 Ust-Zylma westlich von Ust-Ishma auf der Hinreise.

Berechnung der Länge am 7 September.

-  il> 48' 7J50 den 7 September A. M. 81.1 3/6 m. Z. in Ust-Zylma.
— 11,87 fiir 1 Tag 38/4 zu — 11*569.
— l 48 19,37 den 8 September A. M. 81.1 45' -7-  3' in Ust-Zylma.
— l 51 23,30 den 8 September A. M. 81.1 45' m. Z. in Ust-Ishma.

0 3 3,93 Ust-Zylma westlich von Ust-Ishma auf der Rückreise.
3,81 — — — auf der Hinreise.

0 3 3,87 Mittel aus beiden Bestimmungen.
3 22 19,31 Länge von Ust-Ishma.
3ll 19' 15,44

49° 48' 51J6 Länge des Dorfes lTsl-Zylma.

XXXII. PETSCHORA-STROM. INSEL KAMENOI-NOSS.

g  August 1843.

Zeitbestimmung aus absoluten Sonnenhöhen.

M  42. Doppelte Höhe des C. R. M  42. Doppclle Höhe des U. R.

1 - te  R e i h e . 2 - tc  R e i u e .

A. M. 8l‘ 0' 47,"2 — 56° 1' 40" 8V I I '  52?6 —  57° 31' 5"
1 39,6 — 8 35 12 36,8 — 36 40
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XXXn. PETSCHORA-STROM. INSEL KAMENOI-NOSS.

^  August 1843.

j\a 42. Doppelte Höhe des U. R. J>i 42. Doppelle Höhe des U. R.

1-te Ru h e . 2-le Reihe.

A. M. 8*1 2' 48J8 — 56° 18' 20" 8 1.1 15' o;o — 57° 55' 5'
3 51,8 — 27 0 15 38,8 — 58 0 0
4 50,6 — 34 35 16 28,4 — 6 10
5 46,0 — 42 0 17 11,8 — 11 45
6 38,8 — 49 20 17 56,8 — 17 0

18 36,4 — 22 0
19 20,0 — 27 55

Vergleichung der Uhren No. 42 < No. 45 5' 47J50.

» 42 > « *7 13 9,0.
KoDimationsfehlcr des Sextanten -t- 20 "
Baromelerhöhe 340J'29 Pariser.
Temperatur der Luft 7° 2 R.; des Quecksilbers +  8° 0 R.
Stand der Uhren um 41' A. M.
No. 47 zu spfit — l 1.1 44' 28J99.

7) 45 zu spfit — 1 25 32,49.

Berechnung der Länge von Kamenoi-Noss nach No. 47.

-  lV 46' 18*35 den 14 August P. M. 31.* 35^3 m. Z. in Ust-Ishma.
— 31,87 in 3 Tagen — 5l* 52' zu — 11J569.
— 1 46 50,22 den 17 August A. M. 91.1 41' -+- 2^4 in Ust-Ishma.
— 1 44 28,99 den 17 August A. M. 9 V 41' m. Z. auf Kamenoi-Noss.

0 2 21,23 Kamenoi-Noss westlich von Ust-Ishmn.
3 22 19,31 Länge von Ust-Ishma.
3 V 19’ 58J08 

49° 59' 31'20 Länge der Insel Kamenoi-Noss.

17*
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XXXffl. FLUSS WISKA. DORF WELIKOWISJATSCHNAJA.

19gj- August 1843.

Zeitbestimmung aus absoluten Sonnenhöhen.

JVf 42. Doppelt« Höhe des U. R.

1-te Reihe.

JV9 42. Doppelte Höhe des D. R.

2-te Reihe.

A. M. 7*1 9' 36(8 — 45° 11' 25" 7l* 23'
10 31,0 — 20 20 24
11 20,0 — 28 10 25
12 6,0 — 35 10 26
12 58,0 — 43 10 26
13 50,2 — 51 15 27
14 38,4 — 59 20 28
15 26,8 — 46 6 35 29
16 11,2 — 13 30 30

Vergleichung der Uhren No. 42 <  45 5' 55(0.
* 42 >  47 13 18,50.

Kollimationsrehler des Sextanten -i- 20" 
Baromelerhöhe 338('95 Pariser.
Temperatur der Lull +  9° 2 R.; des Quecksilbers 
Stand der Uhren um 8^ 50' A. M.
No. 47 zu spät — lV 43' 48(49.

30(2 —
27.6 — 
17,2 —
0,0 —

49.6 —
38.4 —
27.6 —
18.4 — 
21,8 —

47°

48

9° 5 R.

20' 35" 
29 50 
37 0
43 10 
50 35 
58 10 

5 0
12 45 
21 50

45 zu spät — 1 24 34,99.

Zeitbestimmung aus absoluten Sonnenhöhen. 

■J5 September 1843.

JVl 42. Doppelte Höhe des U. R.

A. M. 71.1 58' 5(6 — 42° 6' 55"
59 30,8 —  17 15

8 0 20,8 — 23 0
1 13,0 — 29 45
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3
September 1843.

JYJ 42. Doppelte H5he des U. R.

A. M. 8V 2' 9,2 — 42° 36' 30"
2 50,4 — 41 0
3 42,6 —  47 25

Vergleichung der Uhren No. 42 <  No. 45 5' 54J25.
„ 42 >  „ 47 15 58,0. 

Kollimationsfehler des Sextanten -+- 20"
Barometerhöhe 337J'25 Pariser.
Temperatur der Luit +  6° 0 R.; des Quecksilbers -+- 10° 2 R. 
Stand der Uhren um 9 V 32’ A. M.
No. 47 zu spät —  ll‘ 47' 2,'12.
„ 45 zu spät — 1 25 9,87.

XXXffl. FLUSS WISKA. DORF WELIKOWISJATSCHNAJA.

Berechnung der Länge von Welikowisjatschnaja am 19 Aug. nach No. 47.

-  1* 43' 48J49 den 19 August A. M. 8V 50J4 m. Z. in Welikowisjatschnaja.
-H 54,60 in 5 Tagen — 6V 41^5 zu — 11*569.
— l 42 53,89 den 14 August P. M. 31.1 35J2 — 3J4 in Welikowisjatschnaja.
— l 46 18,35 den 14 August P. M. 3V 35,'3 m. Z. in Ust-Ishma.

oV 3' 24*46 Welikowisjatschnaja westlich von Ust-Ishma auf der Hinreise.

Berechnung der Länge am 3 September nach No. 47.

-  ll* 47' 2 ;i2 den 3 September A. M. 91.1 32^2 m. Z. in Welikowisjatschnaja.
— 57,45 in 5 Tagen — 50J4 /u  — HJ569.
— l 47 59,57 den 8 September A. M. 81.1 45,'2 — 3,'4 in Welikowisjatschnaja.
— l 51 23,30 den 8 September A. M. 81.1 45,'2 m. Z. in Ust-Ishma.

0 3 23,73 Welikowisjatschnaja westlich von Ust-Ishma auf der Rückreise.
3 24,46 — — — auf der Hinreise.

0 3 24,09 Welikowisjatschnaja westlich von Ust-Ishma im Mittel.
3
oll

22
i Qt

19,31 Länge von Ust-Ishma.

49° 43' 48J3 Länge des Dorfes Welikowisjatschnaja.
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XXXIV. PETSCHORA-STROM. DORF OKSIN A. 

a° 1843.1 Seplemb.

Zeitbestimmung aus absoluten Sonnenhöhen.

A l  42. Doppelte Höhe des U. R. JV9 42. Doppelte Höhe des U. R.

1-te R e i h e . 2-te R e i h e .

A. M. 61.1 52 ' 13J4 — 41° 31' 20" 7*1 18' 20:0 — 45° 37'
53 53,0 — 47 35 19 16,8 — 46
54 56,8 — 58 25 20 6,0 — 53
55 55,6 — 42 7 50 20 44,4 — 50
57 1,6 - 18 10 21 28,8 — 46 6
57 51,2 — 26 5 22 11,2 — 12
59 21,6 — 40 40 23 4,0 - 20

7 0 5,2 — 47 55 23 44,0 — 26
24 38,4 — 33
25 22,6 - 40
25 58,0 — 45

Vergleichung der Uhren No. 42 <  No. 45 5' 59J75.
n 42 >  „ 47 13 25,0.

Kollimalionsfchler des Sextanten -i- 20" 
Barometerhöhe 338,”'67 Pariser.
Temperatur der Luft -+- 9° 2 R.; des Quecksilbers 
Stand der Uhren um 81.1 40' A. M.
No. 47 zu spät — l*1 44* 35J94.
„ 45 zu spät — 1 25 11,19.
„ 42 zu spät — 1 31 10,98.

8° 8 R.

0
5

Zeitbestimmung aus absoluten Sonnenhöhen.

•— September 1843.

A l  42. Doppelte Hohe des U. R. A l  42. Doppelte Höhe des U. H.

1-te R eihe. 2-te Reihe.

P. M. 0l* 36' 25}6 — 44° 38' 10" 0 1.1 41' 3J0 — 44° 6' 15"
37 26,0 — 30 20 42 33,4 — 43 56 0
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September 1843.

JW 42. Doppelte HShe des U. R. J lf  42. Doppelte Höhe des U. R.

1-te R e i h b . 2-te R e i h e .

P. M. OV 38' 13,'4 — 44° 25' 45" O*1 44' 2 ,'0  — 43° 45' 0"
39 0,4 — 20 10 44 59,2 — 38 30
39 44,0 — 15 0 46 0,0 — 31 20

46 54,0 — 24 50
Vergleichung der Uhren No. 42 <  No. 45 5' 54J0.

„ 42 >  * 47 15 48,50.
Kollimationsrehler des Sextanten -+- 20"
Barometerhöhe 340,"0 Pariser.
Temperatur der Luft -+- 6° 5 R.; des Quecksilbers +  9° 8 R.
Stand der Uhren um 2l‘ 13' P. M.
No. 42 zu spät — ll l 31' 27,198.

XXXIV. PETSCHORA-STROM. DORP OKSINA.

T) 47 zu spät — 1 47 16,47.

n 45 zu spät — 1 25 33,97.
Berechnung der Länge von Oksina am 20 August nach No. 47.

-  l!* 44' 35’94 den 20 August A. M. 81.1 40' m. Z. in Oksina.
1 6,10 in 6 Tagen — 61.1 52/5 zu — 11,'569.

— l 43 29,84 den 14 August P. M. 31.1 35/3 — 2/8 in Oksinn.
— l 46 18,35 den 14 August P. M. 31.1 35/3 in Ust-Ishma.

o1.* 2 ' 48J54 Oksina westlich von Ust-Ishma auf der Hinreise.
-Berechnung der Länge am 1 September nach No. 47.

-  i!‘ 47' 16,"47 den 1 September P. 51. 21.1 13' m. Z. in Oksina.
— 1 18,33 in 7 Tagen — 51.* 30/6 zu — 11?569.
— l 48 34,80 den 8 September A. M. 8l* 45/2 — 2/8 in Oksina.
— i 51 23,30 den 8 September A. 51. 8V 45/2 m. Z. in Ust-Ishma.

0 2 48,50 Oksina westlich von Ust-Ishma auf der Rückreise.
0 2 48,54 —  — — auf der Hinreise.
0 2 48,52 Oksina westlich von Ust-Ishma im Mittel.
3 22 19,31 Länge von Ust-Ishma.
3l* 19' 30J79 

49° 52' 41,"85 Lfinge des Dorfes Oksina.
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XXXV. TIM AN GEBIRGE. SEE KAMENOJE.

25 August
184-3.6 Seplbr.

Zeitbestimmung aus absoluten Sonnenhöhen.

JW 42. Doppelte Hdhe des U. R. JV3 42. Doppelte Höhe des U. R.

1-te R e ih e . 2-le  R e ih e .
A. M. S1.1 27 ' 48*4 — 50° 11 ' 40 '' 8V 34 ' 44J4 —  50°1 58 ' 301

28 48,4 — 18 20 35 42,2  — 51 4 40
29 35,6 — 23 40 36 28,4 — 9 50
30 18,4 — 28 50 37 40,0  — 17 10
31 1,8 — 33 20 38 26,4  — 22 10
31 42,6 — 38 30 39 18,4 — *27 55
32 51 ,0  — 45 30 40 15,6 — 33 40
33 55,6  — 52 25

Kollimationsfehler des Sextanten -+- 20'1

Baromelerhöhc 33 i" '75  Pariser.
Temperatur der Luft -+- 8° 0 R.; des Quecksilbers -*- 8° 5 R.
Stand des Chronometers No. 42 um 91.1 52,'5 A. 
Zu spfit — ll1 18' 25*51.

M.

Berechnung der Länge des Sees Kamenoje nach No. 42.
— ll‘ 31' 10*98 in Oksina den 20 August A. M. 8* 40J5.
— 1 31 27,98 in Oksina den 1 September P. M. 2*1 13'
— 0' 17JO in 12 Tagen -+- 5*1 45;5.

Mittlerer täglicher Gang vom 20 August bis zum 1 September — 1J389.
— lV 31' 10J98 den 20 August A. M. 91.1 40,'5 in Oksina.
 — _________ 7,03 in 5 Tagen -+- ll* 25' zu — 1J389.
— 1 31 18,01 den 25 August A. M. 91.1 52^5 -+- 13 in Oksina.
— 1 18 25,51 den 25 August A. M. 91.1 52J5 m. Z. beim See Kamenoje.

0 12 52,50 See Kamenoje westlich von Oksina.
3 19 30,79 Länge von Oksina.
31.1 3' 33*29 Länge des Beobachlungspunktes.

Der See Kamenoje lag vom Beobachtungspunkt, nach dem wahren Coropass, 
im N. 38° W. in einer italienischen Meile.

46° 37' 57"75 Länge des Sees Kamenoje.



LlNGBR. 137

■pf September 1843.

Zeitbestimmung aus absoluten Sonnenhöhen.

JVi 42. Doppelte HShe des U. R.

P. M. o!1 27' 34J8 — 45° 13' 0"
28 41,4 — 5 10
29 24,8 — 0 20
30 14,4 — 44 54 20 <
30 57,6 — * 49 30

Vergleiohung der Uhren No. 42 <  No. 45 6' 4J75.
„ 42 >  ,  4* 15 53,0.

Kollimationsfehler des Sextanten -+- 20"
Barometerhöhe 341,"4 2 Pariser.

■ Stand der Uhren um 2^ 2' P. M.
No. 47 zu spfit — lV 48' 30|82.
„ 45 zu spat — 1 26 33,07.

Berechnung der Lange des Dorfes Chabaricha nach No. 47.

— 1^ 48' 30*82 den 5 September P. M. 21.1 2' m. Z. in Chabaricha.
 —________ 32,16 in 3 Tagen — 5V 19' zu — 11J569.
— 1 49 2,98 den 8 September A. M. 8V 45/2 — 2' in Chabaricha.
— 1 51 23,30 den 8 September A. M. 8V 45' m. Z. in Ust-Ishma.

0 2 20,32 Chabaricha westlich von Ust-Ishma.
3 22 19,31 Lange von Ishma.
3? 19' 58;99

49° 59' 44*85 Länge des Dorfes Chabaricha.

XXXVI. PETSCHORA-STROM. DORF CHABARICHA.

19
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XXXVD. KIRCHDORF ISHMA, an der Ishma. 

Vor dem Hause des Dislriclbefehlhabers.

j i  Seplember 1843.

Zeitbestimmung aus einer Sonnenhöhe.

JVJ 42. Doppelte Höhe des U. R. JM 42. Doppelte Höhe des U. R.

1 - te  R e i h e . 2 - te  R e i h e .

A. M. 7l* 56' 8,'8 — 42° 12' 0" 8? 5 ' 38,’ —  43° 21 ' 10"
57 7,6 - 19- 30 6 26,4 — 28 20
57 57,6 — 26 0 ‘7 13,8 — • 33 40
58 35,6 — 30 5 7 52,4 — 38 45
59 25,2 — 36 30 8 38,4 — 43 55

8 0 10,0 — 41 55 9 •23,0 — 49 15
1 1,2 - 48 25 10 ' 2,6 - 40

10tj 43,8 — 58 20
1 1 22,2 — 44 2 •50

Vergleichung der Uhren No. 42 <  No. 45 6' 14,’5.
„ 42 >  „ 47 16 8,25!

Kollinmtionsfehler des Sextanten 20"
Barometerhöhe 338J'02 Pariser.
Temperatur der Luft ■+• 5° 6 R.; des Quecksilbers 11° 8  R:
Stand des Chronometers No. 47 um 91.1 43' A. M.
Zu spät — ll1 55' 34,"02. 1

: . i i

Zeitbestimmung aus absoluten Sonnenhöhen.

M  42. Doppelte Höhe des U. R. M  42; Doppelte Höhe ded ü. B.

1 - te  R e i h e . 2 - lc  R e i h e .

I 1.1 7 '

Or*c*1oco

1' 4 5 " l ! 1 1 6 ' 4 2 J6  —  3 5 ° 3 0 ' 5 0

7 5 2 ,6  —  3 6 5 4 0 17 3 0 ,4  — 2 3 2 0

8 3 6 ,0  — 47 3 0 1 8 4 8 ,8  — 10 3 0

9 2 1 ,2  — 4 0 0 19 2 4 ,4  — 4 2 5
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XXXVU.' KIRCHDORF ISHMA, an der Ishma. 

Vor dem Hause des Districtbefehlhabers.

September 1843.

P. M.

J \i 42. Doppelte H5he des ü. R. 42. Doppelte H5he des U. R.

1-te Reih e . 2-lc R eihe .

l l 1 9' 58JO —  36° 34' 20" l l 1 20' 13J4 —  34° 57' 10"
10 43,4 — 27 20 20 58,4 — 49 55
11 25,2 — 20 45 21 37,2 — 43 10
12 1,2 - 15 0 22 23.4 — 36 0
12 48,4 — 7 55 23 6,1 - 29 15

Vergleichung der Uhren No. 42 <  No. 45 6' 15"
,  *2 >  47 16' 9J25.

Kollimationsfehler des Sextanten + 2 0 "
Barometerhöhe 338''09 Pariser. •'
Temperatur der Lull +  9° 4 R.; des Quecksilbers +  16° 3 R.
Stand des Chronometers No. 47 um 2V 54J5 P. M.

. Zu spät — l 1.1 55' 38' 19.

Berechnung der Länge von Ishma nach No. 47.

Für die Berechnung der Längen vom 8 Seplejnber bis zum 3 October ist der 
mittlere GaBg der Bestimmungen in Ust-Ishma und Ust-Syssolsk angenommen.

In Ust-Ishma vom. 14 August bis zum 8 September — 11J569.
In Ust-Syssolsk vem 3 bis zum 10 October. . — 10,487.

Mittlerer täglicher Gang — 11,“028.
— lV 55' 36*10 den 9 September Mittags 01.1 0' im Kirchdorf Ishma.
+  12,47 in 1 Tage +  31.1 10,'8 zu — 11J028.
— 1 55 23,63 den 8 September A. M. 81.1 45' +  4' in Ishma.
— 1 51 23,30 den 8 September A. M. 81.1 45' in Ust-Ishma.

0 4 0,33 Kirchdorf Ishma östlich von Ust-Ishma.
3 22 19,31 Länge von Ust-Ishma.
3l‘ 26' 19164 

51° 34' 54J6 Länge des Dorfes Ishma.

1 8 *
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x x x v m . STROM ISHMA. Mtndang des Flusses Otschju. 

—  September 1843.

Zeitbestimmung aus absoluten Sonnenhöhen.

ja  42. Doppelte Höhe des U. R. ja  42. Doppelte Höhe des U. R.

1-te Rbihe. 2-te Reibe .

A. M. 7l» 37' 37,'2 — 38 o gf 45" 7V 46' 32*6 — 39° 23' 30"
38 58,8 — 20 20 47 28,8 — 31 20
39 40,4 — 26 10 48 12,6 — 37 45
40 22,2 — 32 10 48 52,2 — 42 30
40 58,0 — 37 20 49 36,8 — 49 10
41 40,4 — 43 0 50 16,0 -  , 54 15
42 24,8 — 49 50 50 58,0 — 59 50

Vergleichung der Uhren No. 42 <  45 6' 17J5. * •

n 42 > 47 16 28,0.
Kollimalionsrehler des Sextanten -+- 20"
Baromelerhöhe 334"01 Pariser.
Temperatur der Luft -t- 8° 5 R.; des Quecksilbers +  10° 8 R.
Stand der Uhren um 9l! 22'
No. 47 zu spät — 1* 53' 54J15.
„ 45 zu spät — 1 31 8,65.

Berechnung der Länge der Olsclyu-Mündung nach .No. 47.

— ll* 51' 23J30 den 8 September A. M. 81.1 45’ in Ust-Ishma.
— 44,37 in 4 Tagen -+- 35' zu — 11J028.
— 1 52 7^67 den 12 September A. M. 9V 22' — 1,'7 in Ust-Ishma.
— 1 53 54,15 den 12 Septbr. A. M. 9l* 22' m. Z. an der Otschju-Mündung.

0 1 46,48 Otschju-Mündung östlich von Ust-Ishma.
3 22 19,31 Länge von Ust-Ishma.
31.1 24' 5J79

51° 1' 26J85 Länge der Otschju-Mündung.
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XXXIX. STROM ISHMA. DORF UST-PELJA.

14— September 1843.

Zeitbestimmung ans absoluten Sonnenhöhen. 

JW 42. Doppelte Höhe des U. R.

1-te R hihb.

JVJ 42. Doppelte H3he des U. R.

2 -te  R e i h e .

P. M. OV 44' 
45
45
46
47
48
49
49
50

5J2 — 
0,4 -

50.8 — 
41,6 — 
28,0 — 
19,2 —
2,6 -  

51,4 —
36.8 —

38°
37

4'
57
49
42
35
28
21
14
8

45"
10
45
10
40
30
35
30

0

0* 58' 
59 

1 0 
0 
1 
2 
2

26*0 — 35° 57'
18,8 — 
2,6 -  

44,4 — 
29.6 — 
16,0 — 
54,0 —

49
42
35
28
21
15

Vergleichung der Uhren No. 42 <  No. 45 6' 19J5.
„ 42 >  „ 47 16 43,5.

Kollimationsfehler 'des Sextanten -e- 20"
Barometerhöhe 332J'70 Pariser.
Temperatur der Lull -i- 11° 8 R.; des Quecksilbers 13° 0 R.
Stand der Uhren um 21.1 33' P. M.

55' 46J60.
32 43,60.

No. 47 au spfit — lV 
„ 45 zu spfit — 1

Berechnung der Lfinge von Usl-Pclja nach No. 47.

— l !1 51' 23,'30 den 8 September A. M. 81.1 45' m. Z. in Ust-Ishma.
— 1 ’ 8,69 in 6 Tagen 51.' 44' zu — 11J028.
~ i  52 31,99 den 14 September P. M. 21.1 33' — 3/2 in Ust-Ishma.
— 1 55 46,60 den 14 September P. M. 2*1 33’ m. Z. in Ust-Pelja.

Usl-Pelja östlich von Ust-Ishma. 
Lfinge von Ust-Ishma.

0 3 14,61
3 22 19,31

ll*  25' 33J92 
51° 23' 28*8 Lfinge des Dorfes Ust-Pelja.

10"

10
0

35
35

5
30
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2Q September 1843.

XL. STROM ISHMA. DORF UST-UCHTA.

16

Zeitbestimmung aus absoluten Sonnenhöhen.

JW 42. Doppelte Höhe des ü. R. M  42. Doppelte Höhe des U. R.

1-te Reihe . 2-te Reihe.

A. M. 7 t 37’ 57?6 —  37° 0’ 55" 7ll 48’ 37J2 — 38° 30’ 15'
38 40,4 — 7 0 49 25,6 — 37 10
39 42,2 — 16 10 50 1,6 — 41 50
40 48,0 — 25 20 51 5,6 — 50 30
41 25,6 — 30 20 52 23,8 — 39 0 50

53 3,4 — 6 35
53 44,4 — 11 40
54 28,8 — 17 40
55 18,8 — 24 20

Vergleichung der Uhren No. 42 <  No. 45 6' 25,"0.
„ 42 >  „ 47 16 50,0. 

Kollimationsfehler des Sextanten 20"
Barometerhöhe 3 34?'6 8 Pariser.
Temperatur der Luft -+ -4° 7 R.; des Quecksilbers 18? 5 R. 
Stand der Uhren um 91.' 26’ A. M.
No. 47 zu spät — 111 56’ 47J50.
„ 45 zu spät — 1 33 32,62.

Berechnung der Länge von Ust-Uchla nach No. 47.

-  ll' 51’ 23J30 den 8 September A. M. 8!1 45’ m. Z. in Ust-Ishma.
— 1 28,49 in 8 Tagen 37’ zu — 11J028.
— 1 52 51,79 den 16 September A. M. 9^ 26’ — 4 ' in Ust-Ishm^.
— 1 56 47,50 den 16 September A. M. 91.1 26’ m. Z. in Ust-Uchta.

0 3 55,71 Ust-Uchta östlich von Ust-Ishma.
3 22 19,31 ' Länge von Ust-Ishma.
3l‘ 26’ 15*02 

51° 33’ 45J3 Länge des Dorfes Ust-Uchla.



XLL STROH ISHMA.

i9  Seplbr. 1 W J _
1 October.

Zeitbestimmung aus absoluten Sonnenhöhen. 

J*l 42. Doppelte HShe des U. R.

A. M. 811 16' 4JO — 40° 49' 20"
16 54,4 — 54 30
17 59,2 — 41 1 40
18 47,4 — 7 10
19 29,6 — 11 20
20 30,0 — 18 20
21 11,6 — 22 10
21 56,0 — 27 25
22 33,0 — 30 45

Vergleichung der Uhren No. 42 <  No. 45 6' 48|50.
„ 42 >  „ 47 16 37,25.

Kollimationsfehler des Sextanten -+- 20"
Barömeterhöhe 334^94 Pariser.
Temperatur der Luft -+--4° 0 R.; des'Quecksilbers -i- 4° 5 R.
<p ~  63° 14' 30;8.
Stand der Uhren um IO1.1 3’ A. M.
No. 47 zu spät — ll‘ 59' 48J65.
„ 45 zu spät — 1 36 22,9Q.

Berechnung der Länge nach No. 47.

— lll 51' 23,*30 deu 8 September 8V 45' m. Z. in Ust-Ishma.
— 2 1,84 in 11 Tagen 1? 12' zu — 11,'028.
— 1 53 25,14 den 19 September A. M. 10V 3' — 6,'4 in Ust-Ishma.
— 1 59 48,65 den 19 September A. M. 10^ 3' m. Z.

0 6 23,51 der Punkt östlich von Ust-Ishma.
3 22 19,31 Länge von Ust-Ishma.
31.1 28' 42J82

52° 10' 42J3 Länge des Punktes.
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XLII. STROM »ISHMA. MÜNDUNG DES TSCHER.

21 Seplbr. t a k 0  
3 October

Zeitbestimmung ans absoluten Sonnenhöhen.

JYi 42. Doppelt« HOhe des U. R.

A. M. 8!? 56' 20 '8 — 43° 33' 25"
57 24,0 — 37 50
58 12,0 — 41 15
59 11,6 — 45 15

9 0 0,0 — 48 45

Vergleichung der Uhren No. 42 <  No. 45 V  4J25.
„ 42 >  ,  47 16 28,50.

Kollimalionsfehler des Sextanten 20"
Barometerhöhe 328^90 Pariser.
Temperatur der Luft +  6° 0 R.; des Quecksilbers -+- 6° 4 R ..
Stand der Uhren um 10l* 42 ’ A. M.
No. 47 zu spfit — 2^ . 0' 15,'78.
„ 45 zu spfit — 1 36 43,03.

Berechnung der Tscher-Mündung nach No. 47.

- l!1 51' 23J30 den 8 September A. M. 8^ 45,'2 m. Z. in Ust-Ishma.
2 24,20 in 13 Tagen -+- lV 50,'5 zu — 11*028.

1 53 47,50 den 21 September A. M. 10V 42' — 6,’5 in Ust-Ishma.
2 0 15,78 den 21 Sept. A. M. 10V 42' m. Z. an der Tscher-Mündimg.
0 6 28,28 Tscher-Mündung östlich von Ust-lsluna.
3 22 19,31 Lfinge von Ust-lsluna.
3“ 28' 47J59 

52° 11' 53*85 Lfinge der Ishma-Tscher-Mündung.
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XLIH. SCHLEPPWEG AM FLUSSE TSCHER DER WYTSCHEGDA. 

4 w 7TT- 1843.6 October

Zeitbestimmung aus absoluten Sonnenhöhen.

JV3 42. Doppelte HShe des ü . R.

p. m . o!: i » 54J0 — 36° 57' 40"
4 55,6  — 35 40
5 50,8  — 29 20
7 5,6 — 19 55

7 55,6 — 12 35

8 55,6  — 5 10
9 59,0 — 35 57 40

11 25,2  — 47 35
12 21,8  — 40 0

Vergleichung der Uhren No. 42 <  No. 45 V  34J0.
„ 42 >  „ 47 16 11,25.

Kollimationsfehler des Sextanten -i- 20"
Barömeterhöhe 328*'90 Pariser.
Temperatur der Luft -+- 4° 0 R.; des Quecksilbers h-  4° 5 R 
Stand der Uhren um l!1 52{3 P. M.
No. 47 zu spfit — 2V 0' 42:06.
„ 45 zu spfit — 1 36 56,81.

Berechnung der Lfinge des Schleppweges von Tscher nach No. 47.

l!? 51' 23,'30 den 8 September A. M. 8!* 45;2 m. Z. in Ust-Ishma.
2 58,74 in 16 Tagen -+- 5V 1' zu — 11J028.

1 54 22,04 den 24 September P. M. i!‘ 52 — 6|3 in Ust-Ishma.
2 0 42,06 den 24 September P. M. l!* 52 m. Z. am Schleppwege.
0 6 20,02 der Schleppweg am Tscher östlich von Ust-Ishma.
3 22 19,31 Lfinge von Ust-Ishma.
3!1 28' 39:33

52° 9' 49:95 Lfinge des Schleppweges am Tscher.

19
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Zeitbestimmung aus absoluten Sonnenhöhen.

XLIV. UST-SYSSOLSK.

. ~  October 1843.

ä IO Doppelte HSbe des D. R. Jtf 42. Doppelte Höbe des D. R.

1-te Reihb. 2-te Reihe.

A. M. 71* 40' 27J2 — 27° 31' 0" 7V 52' 9J2 — 29° 12' 10
41 21,4 —  39 25 53 1,6 - 19 50
42 16,8 — 47 30 53 44,4 — 25 50
43 2,0 — 53 55 54 42,2 — 33 30
43 59,2 — 28 2 30 55 24,8 — 39 45
44 41,0 — 8 45 56 9,6 — 45 45
45 31,6 —  15 25 56 57,6 — 52 20
46 26,4 — 23 45
47 13,8 — 30 25

Vergleichung der Uhren No. 42 < 45 9' 6:75.
.  42 > 47 15 53,0.

Kollimationsfehler des Sextanten -t- 20"
Barometerhöhe 331'^'32 Pariser.
Temperatur der Lull -+- 7° 2 R.; des Quecksilbers +  7° 5 R. 
Stand der Uhren um 21’ A. M.
No. 47 zu spät — l!1 47' 59J76.
„ 45 zu spät — 1 23 0,01.



Müflifc

^  October 184-3.

Zeitbestimmung ans absoluten Sonnenhöhen.

»«(V. UST-SYSSOLSK.

ja  42. Doppelte H9he des U. R. ja  42. Doppelte Höhe des U. R.

1-te Reihe. 2-te Reihe .

7*? 41'

oC4100 

^i 7' 45" 7** 58' 56*4 — 27° 34' 50"
42 20,0 — 17 30 59 53,4 — 41 40
43 28,4 — 27 5 8 a 46,0 — 48 55

1 32,6 — 54 40
2 1 1 ,8  - 28 0 5

Vergleichung der Uhren No. 42 <  No. 45 9' 48,"75.
„ 42 >  „ 47 15 28,50. 

Eolliinationsrehler des Sextanten -+- 20"
Barometerhöhe 336J'78 Pariser.
Temperatur der Luit -4- 0° 2 R.; des Quecksilbers 11° 5 R. 
Stand der Uhren um 9^ 25' A. M.
No. 47 zu spät — lV 48' 41J73.
„ 45 zu spfit — 1 23 24,48.

Zeitbestimmung aus absoluten Sonnenhöhen. 

^  October 1843.

JVTA2. Doppelte H5he des U. R.

A. BL 8*1 18' 57?2 — 26° 50' 10"
19 41,8 — 55 40
20 21,2 — 59 55
21 9,6 - 27 6 5
21 51,6 — 11 0
22 27,2 — 15 0
23 9,6 — 20 20

19*
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Vergleichung der Uhren No. 42 <  No. 45 0' 5JO.
„ 42 >  „ 47 25 55,5.

Kollimationsfehlcr des Sextanten 20"
Barometerhöhe 334J'90 Pariser.
Temperatur der Luft -+- 0° 6 R.; des Quecksilbers +  12° 3 R.
Stand der Uhren um 9V 44' A. M.
No. 4T zu spfit — iV 49' 13J24.
„ 45 zu spät — 1 23 22,74.

Den 9 October, gleich nach Aulziehung der Uhren, war J\i?  42 auf eine kurze 
Zeit stehen geblieben.

Vom 3 bis zum 7 October waren die Uhren einer mittleren Temperatur von
-+- 1° 0 R. ausgesetzt. Vom 7 bis zum 10 October einer Temperatur von -+- 13° R.

Da die mittlere Temperatur auf der Reise vom 8 September bis zum 3 October
ziemlich übereinstimmle mit der Temperatur vom 3 bis zum 7 October, so ist der
Gang der Uhren aus den Beobachtungen der ersten Yier Tage in Ust-Syssolsk be
stimmt; dieselben zeigen auch den Wechsel im Gange der Uhr J \£  45 bei ver
änderten Temperaturen.

XLIV. UST-SYSSOLSK.



GEOGNOSTISCHE

B E O B A C H T U N G E N

von

A l e x a n d e r  G r a t  K e y s e r l i n g .



I. PALAEONTOLOGISCHE BEMERKUNGEN.

1. Reste der Transitionszeit.

I. CORALLIA.

A . Ä R T H O Z O A .

1. POLiYACTUBIA. (Zaantlw rU  B lalnv., mime Edw.)

Um die Slemkorallen dieser Ordnung mit Sicherheit zu unterscheiden, muss man 
ihre innere Slructur auf polirlen Durchschnitten untersuchen. Die Lamellen zeigen auf 
dem Querschnitte der Röhren, oder Daten, die den Korallenstock bilden, ihre Zahl 
und ihr gegenseitiges Verhältniss; auf dem cen t r a l en  Längsschnitte die Beschaffen
heit ihrer Flächen, oder ein besonderes I n l e r l ame l l a r gcwebe ,  dessen Slructur 
IQr Bestimmung von Gattung und Art wichtig scheint. Bei Turbinalia, Lam. z. B. 
sind die Flächen der Lamellen, wie es Goldfuss bemerkt hat, mit Wärzchen besetzt 
und es scheint, dass allgemeii der Familie Fungina Ehr. jene stets nach oben con
vexen Blättchen fehlen, die zwischen den Lamellen bei einigen Cyathopyhllum-Arten, 
und bei anderen Gattungen ein zierliches Gewebe hervorbringen, indem sie ungefähr 
wie Aquäductenbogen sich übereinander stellen. Dabei ist oll eine centrale Region durch 
anders gestaltete, grössere, unregelmässigere Blättchen ausgezeichnet, während feinere 
Bogen das peripherische Inlerlamellargewebe bilden. Oder es zeigen sich in der 
centralen Region grössere, übereinander gestellte QuerbläUer (Sepia), und zuweilen 
ist das peripherische Gewebe nur auf eine dünne Rinde beschränkt. Die Septa stülpen 
sich in einigen Formen trichterförmig hinab, in anderen kegelförmig hinauf, und bilden 
dadurch zuweilen eine Axc aus in einandergeschobenen Kegeln. Bei anderen, fossilen
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Formen und bei lebenden, die zu der Familie Daedalina, Ehr. gehören, bemerkt man 
dagegen eine schwammig zeitige Axe von ganz anderer Structur. Die Septa und 
Blättchen bilden im Inneren der Röhren, oder Düten auf einander liegende Quer
schichten, von der Form des Bodens der Endzeile und dienten natürlich zur Unterlage 
den, von der Perepherie her zusammcnstrahlenden, Lamellen, die in den Falten des 
thicrischen Mantels sich bildeten. Es ist daher leicht einzusehen, warum die Quer
schichten zuweilen nur an ihrer oberen Fläche strahlig sind. — Diese Andeutungen 
über den inneren Bau der Pol ypenslöcke genügen in Bezug auf die folgenden Be
schreibungen. Weiter durchgeiührt würden sie in vielen Fällen zu einer sichereren 
Begränzung von Gattung und Art beitragen, doch bleibt das den Forschem überlassen, 
die das nölhige Material zu umfassenden systematischen Arbeiten besitzen. Vorläufig 
scheinen manche in die Wissenschaft eingeiuhrte Namen unsicher, und in der Be
ziehung muss der billige Beurlheiler, eingedenk unserer gegenwärtig mangelhaften 
Kcnntniss, elwanige Missgriffe als unvermeidlich erkennen. Auch lassen sie sich leicht 
verbessern, sobald nur Beschreibung und Abbildung genau sind. Namen haben dann 
weniger auf sich, als viele meinen, zomal da bereits der Naturforscher, der sich 
gegen ihre Vermehrung ereifert, dem Ertrinkenden gleicht, der über einen Tropfen zürnt.

iilT H O S T R O T IO IV .

Lilhoslrolion, Lhwyd, 1699, Lithophylacii Brilannici Ichnographia. Episl. V, pag. 122, t. 23.
  Parkinson, 1822, Organ. Rem. II, pag. 43.
  Flemming, 1828, Brittish animals, pag. 508.
  Londsdale, 1845, Russia and the Ural by March. Vorn et Keys. t o I .  I, pag. 602.

Stylastraea. id. ibid. pag. 6(9.

Waben, die durch einfache (nicht aus doppelten Lagen gebildete) Wände in 
lange, polygonale Prismen zertheilt sind; in jedem Prisma sieht man, besonders auf 
dem Längsschnitte, drei verschiedene Beslandtheile: 1) ein per ipher i sches  Gewebe 
von bogenarligen, hinab steigenden Querblällern, deren Wirtel zn einem inneren 
subcylindrischen Rohre verschmelzen; 2) sub-plane Septa im inneren Rohre, die 
sich zu einem mittleren Zapfen hinaufstülpen, und so 3) eine A x e  von obsolet 
blättriger, auf dem Querbruche concenlrischer Structur bilden. Zahlreiche Stemlamellen 
strahlen vom äussersten Rande des Prismas über die obere  Fläche der Qnerblättcben 
hin, von denen abwechselnd eine längere bis an die Axe reicht. Die Prismen ver
mehren sich durch Einsenkung neuer Prismen zwischen den älteren, nicht durch Thei- 
ung. — Bei den typischen Formen der Gattung streben die Prismen immer vertical
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aufwärts und vermehren «ich nur wenig, indem sie dnrch Drehen und Winden für die 
neuQp Prismen Platz schaffen; sie mögen vorzugsweise aus einem basalen Thallus 
hervorwachsen. Andere Formen, von ganz ähnlicher innerer Structur, vermehren 
ihre Prismen so schnell, dass sie sich za brodförmigen Waben atisbilden, an deren 
unteren Fläche die Prismen sich strahlig verbreiten. Zu diesen letzteren, und nicht 
zu Lhwyd’s wahrem Lithoslrotion, wie Parkinson will, gehört das von Volk
mann 1720 (Silesia subtenanea pag. 120, tab. 18, fig. 5) erwähnte Corallium 
Arachnion, („unten wird man gewahr, dass er lubulös“} und man kann für diese 
Abtheilung, die vielleicht eine Untergattung zu bilden verdient, den Namen Arach- 
nium wählen.

Nicht ohne Grund vereinigte Phillips diese Gattung mit Cyathophyllum, so 
lange man damit Korallen, die nur in Wabenform Vorkommen und Axen haben, ver
band. Jetzt wird Cyathophyllum enger gefasst. Milne Edwards vereinigt Litho
slrotion mit Columnaria , der aber die milllere Axe fehlt, und die nach Goidfuss 
gar keine Querblältchen („dissepimentis transversis nullis“)  haben soll.

Slylastraea Londsd. soll sich durch die Trennbarkeit der Prismen, denen daher 
gemeinsame Wandungen abgesprochen werden, und durch den Mangel der Axe unter
scheiden. Aber eine genauere Betrachtung dieser Koralle des südlichen Urals, die 
durch Ausfüllung mit festem körnigen Kalkstein, und nicht so wie gewöhnlich das 
Lithoslrotion im europäischen Russland, durch dünne Incrustation ohne Ausfüllung 
versteinert ist, hat die Ansicht erzeugt, dass diese Unterschiede von der Erhaltungs
weise abhängen. Dass die Prismen keine unabhängige Wandungen haben, wird schon 
durch Londsdale's Figur bewiesen, da jeder Furche auf der Wandung in einem 
Prisma, eine Leiste in dem angrenzenden entspricht. Doch um es klarer zu machen, 
denken wir an einen Nautilus. Sind seine Kammern hohl, so zerfallen seine Trümmer 
nicht den Scheidewänden nach, was nur geschieht wenn er vom festen Gestein erfüllt 
ist, wobei dann auch die Kammern von einer eigenthümlichen Versteinerungsrinde oft 

.ausgekleidet sind und auf dem Durchschnitte eigne Wandungen zu haben scheinen. 
Dieser selbe Process findet oft bei Korallen statt und bildet auch die Lamellen aus 
doppelten Lagen (bi-plated lamellae). Wäre der Mantel benachbarter Polypen, wie 
Lon^pdale vermulhet, bei Slylastraea nicht verbunden gewesen; so würden verzweigte 
Formen Vorkommen. Die Axe ist auf Londsdale's fig. 2. a, pl. A durch hinaufgestülpte 
Septa angedeutet, doch nicht deutlich, weil sie der Längsschnitt vielleicht zur Seite 
gelassen hat.

i
2 0
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Tah. / ,  f ig . 1: a , i , r..

Erismatolithns madreporiles (floriformis); Martin, 1809, Petr. Derb, pL 43, fij. 3, 4 , pL 44, Gg. 5. 
Lilhostrolion of Lhwyd: Parkinson, 1822, Organ. Rem. vol. II, pag. 43, tab. V, Gg. 3 , 6.
Lithostrotion floriforme, Flemming, 1828, Britt. Anim. pag. 508.
Cyathophyllam floriforme, Phlli., 1836, Geel of Yorksh. vol. II, pag. 203. >
Aslrea emarcida, Fisch. 1837, Oryclogr. pag. 154, lab. XXXI, flg. 5. — Querbruch, an dem die Qoer-

bl&ttchen die Lamellen zum Theil verdecken; der speciflsche Name ist in der irrigen Meinung ge
wählt, dass diese Koralle zur Astrea emarciala Lam. gehSrt.

Aslrea manunilaris, Fisch. 1837, Oryct. pag. 154, tab.- XXXI, Gg. 2 , 3 , mit theilweise abgenutzten End
zeilen, aus denen die Zapfen der Axe hervortreten.

Cyathophyllum expansum, Fisch. 1837, Oryct. pag. 155, tab. XXXI, flg. 1, mit wohl erhaltenen Endzeilen.
Cyathophyllum papillatum, Fisch. 1837, Oryct. pag. 155, tab. XXXI, flg 4.
Slrombodes pentagenum, Eichw. 1840, Bullet, de l'Acad. de St. Petersb. voL VII, pag. 8 9 .— Bock, 1840,

Beilr. zur Best. der Gebirgsf., in Karsten’s Archiv, vol. XV, pag. 64. Diese Bestimmung ist seit 
dem in verschiedene Notizen über Russlands Gcognosie übergegangen; doch mit Unrecht; denn 

' Slrombodes pentagonum Gldfss. Petref. tab. XXI, fig. 2 , zeigt keine Prismenwinde, und sieht dem 
Fragmente einer grossen Schaale von Sarcinula Organon in verkehrter Stellung gar ähnlich. 

Lithostrotion emarciatum Londsdale, 1845, in Russia and (he Ural by Murch. Vern. Keys. pag. 603. Fig. a 
Ist hier mit Unrecht für die obere Fläche gehalten worden, und die Lamellen sind zum Theil ver
deckt, was keine speciflsche Bedeutung bat.

  mammillare, id. ibid. pag. 606, auf ein verkieseltes Exemplar mit abgenutzten Endzeilen gegründet.
  aslrotdes, id. ibid. pag. 607, auf ein verkieseltes Exemplar gegründet.
  floriforme, id. ibid. pag. 608.

Den Habitus der Waben, oft von y ^ ' Höhe, welche in polygonale, meist pen- 
tagone, sub-verticale, etwas gedrehte Prismen zerlheilt sind, die sich aor wenig nach 
oben hin vermehren, geben die Figuren der Oryclographie naturgetreu wieder. Zwi
schen je zwei aneioanderstossenden Prismen giebt es nur eine gemeinsame Wand, 
die beiderseits alternirend cannciirt ist uud daher auf dem Querschnitte wellig er
scheint. Querslrcifen auf den Prismenwänden rühren von der Anheftung der periphe
rischen Querblätlchen her*

Die Endze i l e  (fig. 1, a) seilen unversehrt, gerandet von den etwas vorsprin- • 
genden Prismenwänderi ([fig. i , b j ,  in Gestalt einer (5 mm[) tiefen Glockenblume mit 
flach ausgebreilctem Rande, aus deren Grunde ein zusammengedrückter Zapfen sich 
an 2mm erhebt. Am Rande einer ausgebildeten Endzeile, deren kleiner Querduroh- 
messcr meist nicht weniger als 8mm misst, zählt man 48 Stemlamellen, von denen 
abwechselnd eine schwächer und niedriger ist; sie laufen in den engen HaJs der Zelle 
hinab und lassen sich zum Theil bis auf die Oberfläche des mittleren Zapfens verfol- 
gen. — Der centrale Längsschni t t  ([fig. 1, b[) eines Prismas zeigt ein weilzelliges 
peripherisches Gewebe, aus unregelmässigen, nach oben convexen Bogen, von 1 "U"
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bis 3*m Weile, in beoherfönnigen, der Endzeile entsprechenden Lagen Oberaaander- 
gestellt, deren Wirlel mit ihren Inneren, senkrecht herabsteigenden Rändern ein Rohr 
bilden, dass die innero Hälfte des Prismas einnimmt. Dies Gewebe ist so grob, dass 
einzelne Löcken von der Prismenwand bis an das innere Rohr reichen und nie mehr 
als 3 Bogen in einer schiefen Reihe neben einander erscheinen. Das centrale Rohr 
zeigt sub-horizontale dünne Septa, auf 5111111 oft an 9 bis 10 übereinandergestellt; zur 
Hälfte aber ist es eingenommen von einer A x e , an deren Oberfläche man hie und 
da eine wohl wegen der Drehung einiger Prismen, spiral aufsteigende Kante erkennt 
and deren Längsschnitt, mehr oder weniger deutlich, so gefledert erscheint, als wäre 
sie aus ineinander geschobenen Kegeln zusammengesetzt.

Der Querschnitt zeigt den subovalcn Umriss des inneren Rohres und der Axe 
von obsolet concenlriscbcr und strahliger Textur, und 48 vom Rande her zusammen- 
slrahlende Lamellen, von denen 24 bis an die Axe reichen, die 24 zwischenliegenden 
aber halben Wegs zwischen dem inneren Rohre und der Axe aufhören. Die durch
schnittenen peripherischen Querblättchen erscheinen als Querfaden zwischen den Strah
len; auf dem Querbruche bleiben ihre Wirtel meist vollständig stehen, und zeigen 
ihre nicht slrahlige concave Unterfläche.

Beschreibung und Abbildung sind nach wohl erhaltenen, nicht ausgefillllen Exem
plaren von Lulschinskcga-Gorka, Station auf dem Wege von Tichwin nach Usljushna, 
im Gouvernement Nowgorod, entworfen. Auch im Bergkalke des Timangcbirges ist 
diese Koralle verbreitet und ich habe sie namentlich von den Ufern der Soiva, Zu
fluss der Petschora, und von der Uchta, Zufluss der Ishma, milgebracht. Sie ist ein 
Schmuck des Moskauer Bergkalkes und an den Ufern der Okka, etwas oberhalb Ka- 
lomna, dicht unter der Brücke, über die der Weg von Moskau nach Räsan führt, 
bildet sie eine ganze Bank, unter der Schichten mit Spirifer mosquensis liegen. Im 
Uralischen Bergkalke habe ich sie nicht angelroflen.

Eine andere, wohl verschiedne Art, von sehr ähnlicher Textur, begleitet die 
beschriebene im Moskauer Bergkalke. Der kleinere Querdurchmesser ihrer ausgebil
deten Prismen misst nur 5miI> (10mm bei floriforme) und man zählt nur 16 (24 bei 
floriforme) grössere Strahlen, die mit eben so vielen kleineren abwechseln; die End
zeilen sind tief trichterförmig, die Axen oft blattförmig zusammengedrOckl. Dieselbe 
Art habe ich auch von Northumberland mitgebracht. Man kann sie für Lilh. strialum 
Flemm. halten, nur muss man Parkinson's Figur nicht dazu ciliren.

Die Endzeilen von Cyathophyllom crenulare Phüi. Geol. of Yorkshire, vol. 0, 
pag. 202, lab. II, flg. 27, 28 sind so ganz übereinstimmend mit denen raseres Li-

20*



156 TOBsnumumGEi'.

thoatrotion floriforme, dass man beide Korallen vereinigen würde, wenn nicht Phillips 
seine Art hemisphärisch genannt bitte. Weitere Untersuchung muss darüber ent
scheiden.

I ilT H O S T B O T lO ltf  1 IC H O P H V L L V 1 H , ■ . mp,

Tab. / ,  fig. 2 :  a , b , e.

Da die meist fünfseiligen Prismen dieser Art, von derselben Gestalt und Grisse 
wie bei der vorhergehenden, wegen ihrer schnellen Vermehrung nicht parallel auf- 
stejgen, sondern sich strahlenförmig vom Centrum der Basis ausbreilen und an 60Dn 
hohe brod/Örmige Waben bilden, so würde diese Koralle, nach unseren Bemerkungen, 
zur Untergattung Arachniuin zu rechnen sein. Sie stimmt aber in ihrem inneren Baue 
und in ihrer Vermchrungswcise (durch Einsenkung neuer Prismen in den Rändern, 
zwischen den älteren) zu sehr mit der vorhergehenden überein, um in eine andere 
Gat tung gebracht zu werden. — Die E n d z e i l e n ,  hier immer abgenutzt, zeigen 
eine bis 3mDI tiefe, mittlere ovale Vertiefung mit einem kleinen, zusammengedrücklen,. 
centralen Zapfen, die von einer, dem inneren Rohre entsprechenden, Wulst umgeben 
ist. Ein niedergedrückter Limbus liegt zwischen dieser Wulst und den vorspringenden 
Prismenrändem, die wegen der Strahlen crenulirt scheinen, auf dem polirten Quer
schnitte aber gcradlinigt oder kaum merklich gewellt sind.

Auf dem Längsschni t t e  eines Prismas (fig. 2 , b) erscheint das für die Art 
charakteristische, feine, peripherische Gewebe aus regelmässigen, nach oben convexen^ 
nicht 1 weiten, übereinander gestellten Bogen. Sic siehen in geraden, von aussen 
nach innen hcrabsteigenden Reihen, zu 5 bis 6 Bogen in einer Reihe, und ihre La
gen umfassen trichterförmig das Rohr, das die innere Hälfte des Prismas einnimmt. 
In diesem Rohre sieht man gedrängte (auf 5mm an 14 übereinander) kegelförmige 
Querblätlchen, durch deren Scheitel eine kaum l mm dicke Axe läuft. — Der Qu er 
schnitt  (fig. 1,  c) zeigt den subovalen Umriss der Axe und 44 vom Rande des 
Prismas zusaminenstrahlcndc Lamellen, von denen 22 bis an die Axe und 22 zwi- 
schenliegendc kürzere bis an das innere Rohr dringen. Die durchschnittenen, peri
pherischen Bogen und inneren Kegel bilden zwischen den Lamellen conccnlrisch 
zusammengcstellte Querbogen und daher ist keine scharf markirtc Grenze des inneren 
Rohres deutlich, die sich aber dadurch verräth, dass die kleinen Durchschnilt6bogen 
der peripherischen Blättchen ihre Convcxität nach aussen, die der inneren Sepia 
meist nach innen kehren.
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H ä r f g  in  d « n  m it t le r e n  S c h ic h te n  d e s  B e r g k a lk e s  a m  F lo s s e  - Y ly t s c h ,  a o f  d e m  

W e s tg e h ä n g e  d e s  U r a ls .

PEBIPADIIJIII. Ehr.

Suchen wir die Stelle der hier zu beschreibenden Koralle in Efarenberg's System 
auf, so werden wir in die Familie Ocellina gewiesen, indem kein centrales 
Zerfallen der Sterne vorkömmf, sondern wie bei den vorherbeschriebenen Formien, die 
Vermehrung der Prismen einer Wabe durch Bildung von Grübchen an den äussersten 
Rändern der Sterne vorgeht, wodurch nene Prismen in den Zwischenräumen der älteren 
einsetzen. Die anderen Kennzeichen (lamellis simpliciter radiantibus, inaequalibus, 
slipitis parte infera ab animali reücta, tubulis simpliciter coalilis i. e. pallio non 
appendiculato) (Uhren in die Nähe von Ciadocora, von der aber unsere Gattung durch 
die verschmolzenen, proliferirenden Stemränder abweicht. Für dieselben Kennzeichen 
ungefähr schlägt Ehrenberg den Namen Peripaedium, Corallenlh. des rolhen Meers, 
pag. 84, vor. — Von Cyalhophyllnm unterscheidet sich die Gattung durch den 
Mangel grösserer, centraler Sepia, von anderen Gattungen durch den Mangel einer 
Axe. Das durchweg feinzcllige Interlamellargewebe erinnert an Cystiphyllum Londsd.

PE BEPiBD Ü TJI H E L IO P S , n . ap .

Tab. J ,  f ig . 3 :  a , b.

Diese Koralle bildet brodförmige Waben, durch einfache Wände in polygonale, 
meist sechsseitige Prismen zertheilt, die von unten nach allen Seiten hin sich verbreiten 
und schnell sich vermehren. Die Endzei len^ von 28mm — 30mm Durchmesser, zeigen 
einen an 8mm weiten, und 51111,1 — 6mm tiefen, mittleren Napf, umgeben von einer 
breiten, aufgetriebenen Wulst,- die bis an die etwas vorspringenden, auf dem polirten 
Querschnitte (fig. 3 , a , rechts) geradlinigten Prismenwände reicht. Der centrale 
Längsschni t t  eines Prismas (fig. 3, b) zeigt, mit Ausnahme eines nur an t m,,l 
weiten, mittleren Raumes mH subhorizontalen, unregelmässigen Blättchen, durchweg 
ein feinzellfges Gewebe aus nach oben convexen Bogen von weniger als 1mm Weite, 
aquäductenartig Übereinander gestellt, in Lagen, die der Endzeile folgend, vom Rande 
her ein wenig aufsteigen, dann umbiegend sich zum. Centrum hin Uef senken. Nach 
der MHte sind die Bogen etwas feiner, so dass dort auf 5““  an 8 Bogen in einer 
Reihe stehen, während nur 6 Bogen in der anfsteigenden auf 5mm koihmen. Anf
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fig. 3, b sieht man auch einige bfisohUge Streifen, die der blossgelegten Fläche einer 
Lamelle angehören, und die beweisen, dass die Lamellenflfichen eben so wie bei 
lebenden Maeandrinen mit erhabnen Streifen geziert waren. Der Querschnit t  zeigt 
48 zusammenstrahlende Lamellen, von denen 24 bis dicht an das Centrum dringen, 
die 24 zwischenliegenden aber fast um 2mm kürzer sind; alle sind nach dem Rande 
hin unrcgclmässig wellig . I)ic durchschnittenen bogenförmigen Blättchen erscheinen 

zwischen den Stcrnlamcllen als Querbogen, von denen die äusseren ihre Convexiläl 

nach der Mitte, die inneren nach dem Bande hin kehren, weil die Zellenreihen vom  

Bande her a u f - ,  dann wieder nbslcigen.

Diese Koralle fand ich mit anderen Pclrefactcn des Bergkalkes als Gerolle an 

den Ufern der unteren Pelschora und ohne Zweifel stammt sie aus dem Bergkalkc.  

Cyathophyllum regium Phill. ist verwandt, doch durch die weiteren Endzeilen mit 

zahlreicheren Lamellen und mit well igen  Grenzen zu unterscheiden.

C l S T I P H Y L L t U .

Lond 'd .  in Murch. Sil. Syst. pa;:. 60 i .

Aufrecht festsitzende Düten, mit zahlreichen, vom Rande her zusammenslrahlenden, 
verticalen Lamellen, zwischen denen bogenförmige Querblättchen, in trichterförmigen 
Lagen über einander gestellt, durchweg ein feinzelliges Gewebe bilden, das auf dem 
Längsschnitte sich zeigt. Die centralen Zellen sind grösser und unregelmössiger; die 
Aussenfläche von einer quer-gerunzclten, obsolet längs-gestreiilcn Schicht umgeben; 
einzeln, oder mit benachbarten Individuen verwachsen; Fortpflanzung vermuthlich mir 
durch Eibildung.

Bei den von Londsdale unter diesen Gattungsnamen beschriebenen Arten ver- 
rathen sich die Lamellen durch äussere Längsstreifen, und sind deutlich auf einem 
polirten Querschnitte zu sehen. Undeutlich werden sie nur an der ausgewitterten 
Oberfläche der Endzeilen, wegen der puslelförmig vertretenden, nach oben convexen 
Querblältchen. Bei Cyathophyllum vesiculosum' Goldf. ([nee siluriense Londsd.) hin
gegen erscheint keine Spur der Lamellen, wie es Phillips, Palaeox. foss. pag. 10, 
hervorhebt und deshalb verdient es .eine von Cy6tiphyllum verschiedene Gattung zu 
bilden, die sich zu Amplexus wie Cystiphyllum zu Cyathophyllum verhält.
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c v i T i r a i L L i i «  E x c i v A n r n ,  n. «p.

Tai. / ,  ß g .  4 :  a — c.

Düte  leioht gekrümmt, dick, mit stampf gestabter Spitze, die ersten 30mm an 
Breite zunehmend, dann subcylindrisch, mit breiten, stehenbleibenden ZeUcnrindern, 
wodurch anregelmässige Querwülste entstehen, udd mit gedrängten Querrunzeln; über
zogen von einer fein qucr-gerunzelten Kalk-Epidermis, die durch seichte, den La
mellen entsprechende Furchen längsstreifig erscheint. Unter dieser Epidermis sieht 
man die Ränder der Sternlamellen als Streifen, unten an 1mm oben bis 2mm von 
einander entfernt; sie scheinen sich höchstens an der Basis zu vermehren. Jeder 
dieser Streifen lässt sich in die Endzeile hinein als Lamelle verfolgen. Zwischen den 
Lamellenstreifen erscheinen auf der Oberfläche die Ränder der Querblältchen als kleine, 
meist nach unten convexe Bogen, in unregelmässigen Abständen, Yon nicht mehr als 
1“ , übereinander gestellt Endzei le  scharllrandig, tief trichterförmig, ihre Wände 
neigen sich zusammen unter einem spitzen Winkel (von an 50°), der am Boden .der Zelle 
stumpf wird. Die Endzeile ist etwas schief, so dass die Richtung ihrer, der con
vexen Seite entsprechenden Wand nach unten verlängert auf die Spitze der Düte 
treffen würde; während die Richtung der enlgcgengestzten Wand über der Spitze, in 
der unteren Hälfte auslaufen würde. Der Längsschnitt in der Krümmungsebene (fig. 
46} zeigt ein fcinzelliges Gewebe, in Lagen, die der Gestalt der Endzeile entsprechen, 
aus flachen Bogen, die im peripherischen Theile an 2m|» weit sind, aber im engen 
Cenlrum, das nicht y ^  der Düte einnimmt, durch grössere Weite (3 mm) ,  Unregel
mässigkeit und geringere Neigung sich auszeichnen. In der Axe selbst scheinen sich 
die Bogen von verschiedenen Seiten her hie und da becherförmig zu verbinden, doch 
durch ihre grosse Zahl und durch andere Fasern entsteht dort ein so dichtes Gewirre, 
dass die Anordnung obsolet wird. Auf dem Querschnitte (flg. 4 , c) 22mm über der 
Basis, bei SS*010 Durchmesser, erscheinen nahe 70 zusammenstrahlende Lamellen, zum 
Thettkrurtimlbrigt, von denen eine Häiftc länger, die anderen zwisohenliegenden fast 
um y i  Kürzer sind. Zwischen den Sternlamellen bilden die durchschnittenen Quer
blättchen meist nach aussen convexe, etwas unregelmässige Querlinien. Im Cenlrum 
sieht man dicht gedrängte Fasern, die sieh naoh einer Seite hin etwas fortselzen und 
die Textur undeutlich' machen.

Im Sibirischen Kalksteine, an dem-Nflsscben Waschkina, das in das Eismeer fällt, 
fand ich nur das eine abgebildete grosse Exemplar; aber dabei kleinere; geformt wie 
Turbinolia turbinata His. Leth. Suec.j tab. 26, fig. 6, die mir mdess Junge, der hier
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beschriebenen Art, scheinen. Sehr ähnlich dieser Art sind in Goldf. * Pqtref. tab. 17, 
die Figuren 5: b und d; die letztere verräth sogar durch änssere Lfingsstreifen die 
Existenz von Lamellen, und gehört dann nicht zu Cyalh. vesiculosum Goldf. Von 
Hisinger’s Arten sind nicht genug Kennzeichen angegeben, um über ihre Identität 
mit der unsrigen urlheilen zu können. Cyath. anguslum Londsd., in Murch. Sil. Syst. 
tab. 16, fig. 9 , kann man unserer Art für verwandt halten, doch ist unsere augen
scheinlich verschieden durch die Endzeile, die bis der Tiefe der Düte herabreicht, 
und durch die entschiedene Krümmung.

C Y S T I F K T L L V n  O B L I Q l l l I , n . ap.

Tab. 7 ,  f ig . 5 : a — «f.

Düte stark gekrümmt, conisch, mit sehr verschmälerter Spitze, stetig anwachsend, 
ohne Querwülste; an der Aussenflfiche fehlt oft die rauhe, quergerunzelle, obsolet 
längsstreifige Kalk-Epidermis, so dass die vertieften Längsstreifen, die von den La
mellen herrühren, gewöhnlich sehr deutlich sind. Sie stehen meist in 1 y^nim Ent
fernung von einander und zwischen ihnen setzen erst eine , dann mehrere neue Streifen 
ein, die lange sehr fein verlaufen ehe die entsprechende Lamelle auf dem Querschnitte 
deutlich wird, und die dann zunächst nur schwach angedentet erscheint. Daher lässt 
sich ein Theil der Streifen, die sich än Zahl stark vermehren, nicht In die Endzeile 
hinein als Lamelle verfolgen. Wenn die Oberfläche stärker angegriffen ist, erscheinen 
deutlich zwischen den Lamellenslreifon die Ränder der Querblätlchen als ziemlich 
gerade Querlinien, in Abständen von nicht mehr als l mm übereinandergestellt. E n d 
ze i l e  scheint scharfrandig, (lach -schüsselförmig, sehr schief, fast unter einem Winkel 
von 50° gegen den Querschnitt geneigt, so dass die Richtung ihrer, der convexen 
Seite entsprechenden Wand nach unten verlängert auf die Spitze der Düte treffen 
würde, während die Richtung der entgegengeslzten Wand in der oberen Hälfte der 
Düte austrelen würde. Nach der convexen Seite hin ist bei den vorliegenden Exem
plaren der ausfallende Kalk dichter, weisser und hat, wie es scheint, einen Theil 
des Intcrlamellargewebes zerstört. Der Längsschnitt in der Krümmungsebene zeigt ein 
zeitiges Gewebe in Lagen, die der Form der Endzeile entsprechen, ans Bogen die 
im peripherischen Theil regelmässig, meist 2"® weil, und stark geneigt'sind, dagegen 
iin centralen Theile, der die Hälfte der Dülenbreite einnimmt, unregelmässiger, oft 
5mm — 6mD> breit und in wenig geneigten Lagen erscheinen. Que r sc hn i t t  würde 
20mm über der Spitze, an 20mm Durchmesser haben und 35 Stenriamellen zeigen,
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während an einer Endzeile 85mra ober der Basis mit einem Durchmesser von 45mn> 
64 Sternlamellen deutlich sind. Der Querschnitt (fig 5, b) mit einem Durchmesser 
von 40mn> ist 47mm über der Spitze gemacht, zeigt 55 sehr deutliche Stern] amellen, 
nebst anderen schwach angedeuteten eingeschobenen. Die Lamellen erscheinen wellig 
und dergestalt gebogen, dass wenn man einen Durchmesser in der Krümmungsebene 
zieht, sie alle ihro Convexität nach der, der concaven Dülenseite entsprechenden 
Hälfte des Durchmessers richten; einige längere Lamellen verschmelzen gegen die 
Mitte und umfassen dann die zwischenliegenden, doch ohne Ordnung. Zwischen den 
Sternlamellen bilden die durchschnittenen Querblättohen Querfasem, die am Rande ge
drängt, ein unregelmässig zelliges Gewebe darstellen, gegen das dichtere Centrum 
seltner sind und auf der convexen Seite nicht erscheinen.

Im Bergkalke, unter den Wetzsteinen, am Berge Sopljussa häufig.
Unterschieden von Cystiphyllum damnoniense Londsd. durch den Mangel grösser, 

napflormiger Blätter im centralen Raume; von Cyathophyllum plicatum Goldf., das 
schlank und im oberen Theile nicht gekrümmt erscheint, dessen Slruclur aber unbe
kannt ist, durch die äussere Form. Londsdale hält seinen Slrombodes plicatum, mit 
wenig Reoht, wie es scheint, für Cyath. plicatum Goldf., und Köninck beschreibt unter 
diesem Namen eine Art von eigentümlicher Struclur. Deshalb ist es rathsamer v o r 
l äuf ig  einen neuen Namen für unsere Art zu gebrauchen, als einen filteren vieldeu
tigen zu missbrauchen. Die richtige Kenntniss der Verbreitung der Arten ist das Ziel 
unserer palfiontologischen Forschungen und es ist das Wiedererkennen anderwärts 
bekannter Arten folgenreicher, als das Aufstellen neuer, daher sollte man bei dem 
enteren Geschäfte nicht weniger behutsam sein als bei dem letzteren.

C Y A T H O P H Y L L U M . C o ld f e » «  ( e x  p a r t e ) .

Aufrecht festsitzende Düten, mit zahlreichen, vom Rande her zusammenstrahlenden, 
verticalen Lamellen, zwischen denen auf dem Längsschnitte sich centrale, grosse, 
convexe oder flache, durchgehende Querblätler (Septa) auszeichnen, während am 
Rande kleine bogenförmige Querblättohen einen zelligen Bau hervorbringen; mit einer 
äusseren Kalkepidermis; einzeln oder mit benachbarten Individuen an einander ge
wachsen; Fortpflanzung Yermuthlich nur durch Eibildung.

Goldfuss, Pelref. Germ. pag. 54, sagt, diese Formen seien aus ineinanderge- 
fllgten, becherförmigen Polypenzellen gebildet, und Milne Edw'ards. Lam. Anim, sahs 
verleb., ed. 3, vol. 2 , pag. 426,  vermuthet, jeder dieser Becher sei das Werk 
eines besonderen Individuums, das seine MutterzeUe abgesperrt. Dagegen sprechen
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die bei vielen Formen so dicht an einander gefügten Bogen des Quergewebes, dass 
eine Sonderung von Abtheilungen, die man verschiedenen Individuen zuschreiben 
könnte, unmöglich wird; ferner die oft conische Form, die auf ein dauerndes An
wachsen, ein und desselben Individuums, hinweiset. Wir folgen daher Ehrenberg, 
Korallenth. des rothen Meeres, pag. 88, der die stehenbleibenden Zellenrfinder und 
Querwülsle dem Wechsels weisen Ausbreiten und Zusammenziehen, oder Schwinden des 
Mantels, und die innere Conoameration dem allmfihligen Heraufschieben des Thieres 
Zuschreibt. In der Thal überzeugt man sich auf wohl polirten Längsschnitten, dass 
von den centralen Scheidew finden her keine regelmässige Becherwinde nach der 
Aussenflfiche hin aufsteigend sich verfolgen lassen, und dass die Aeusseren Runzeln 
nicht von den erhabnen Rändern in einander geschobner Becher, sondern von einer 
bloss oberflfichigen Lage herrühren. Die Structurverschiedenheit der von Goldfuss zu 
der Gattung Cyathophyllum gestellten Arten ist so gross, dass sich von ihnen nur 
wenig allgemein sagen lässt; etwa: Dülen mit blättrigen oder zelligen Querlagen im 
Innern, die keine Sprossen treiben und sich nicht dichotom verzweigen. Ehrenberg 
loc. cit. beschränkte Cyathophyllum auf diejenigen Formen, deren Endzeilen Gem
men bilden und die desshalb in organisch verbundenen Gruppen Vorkommen, indem 
er andere, deren Endzeilen keine Gemmen bilden und die nur vereinzelt Vor
kommen, als Gattung Slrombodes Schweigg, absondert. Da indess Schweiger’s Gat
tung (Naturges. der skelettl. Th. pag. 418) nur aus zwei Arten besieht, deren eine 
Madrepora truncala L., Amoen. acad. I , pag. 93, tab. 4 , fig. 10, No. 3 , — Cya
thophyllum dianlhus Goldf., auch für Ehrenberg ein wahres Cyathophyllum ist, während 
die andere QVladrepora stellaris L., Amoen acad. I, pag. 94, tab. 4 , fig. 11, No. 4), 
der Abbildung nach nicht weniger normal in Gruppen vereinigt scheint, und Schweig- 
ger als Hauptcharakter der Gattung das Verschmelzen der verschiedenen Kegelränder 
hervorhebt; so lullt Slrombodes Schweigg. eher mit Cyathophyllum Ehr. zusammen, 
und die Namen müssten vertauscht werden. Londsdale, offenbar von der Ansicht 
geleitet, dass Cyathophyllum plicatum Goldf., welches Ehrenberg zu Slrombodes stellt, 
die typische Art der Gattung Schwcigger’s wäre, charaklerisirl die letztere, in Murch. 
Sil. Syst. pag. 691,  durch die gegen das Centrum krummlinig!en Lamellenstrahlen, die 
wie zusaminengedrcht erscheinen. Freilich spricht er ihr auch alle Querlagen, seien 
es Septa oder Zellcnschichtcn, in der centralen Region ab; doch scheint das von der 
schlechten Erhaltung des in Murch. Sil. Syst., pL 16 bis, fig. 4 , a, abgebildeten 
Längsschnittes herzurühren; denn bei seinem Slrombodes vermicularis, Geol. Trans. 
New series, vol. 5, pl. 58, ßg. 7, hat der Zeichner die zellige Slructur bis in die 
Mitte angedeutcl und in Russia and the Ural by Murch. Vern. Keys. pag. 614, geschieht
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der interstitialen Blättchen und der peripherischen zeitigen Structur Erwähnung. Dam 
scheint aber eine weitere Sonderung der Gattung von CystipbyUum Londsd. nicht 
haltbar. Phillips in seinen Palaeoz. foss. pag. 10, folgt Londsdale, nur zieht er 
wegen des krummtinigten Stcmes auch Cyathophyllum hetiantholdes Goldf. zu Strom- 
bodes, wiewohl Ehrenberg es für ein Anthophyllum hfilt. Es ist bereits bemerkt 
worden, dass Goldfuss eine andere Form, die einem umgekehrten Fragmente von 
Saroinula organum ähnlich sieht, als Strombodes Schweigg., abgebildet hat. So 
scheinen denn der Missverständnisse über Strombodes Schweigg. schon so viele, und 
die' urspringltche Umgrenzung der Gattung so ungenügend, -dass man scheuen muss 
von ihr weiteren Gebrauch zu machen. Die von Londsdale in Vorschlag gebrachte 
Abtrennung der Gattung CystipbyUum ist hier bereits angenommen worden, wiewohl 
sich leicht Uebcrgänge finden können. Eine andere Absonderung hat Michetin, Sup- 
plem. duDict. des sc. nat. vol. 1, part. 2, pag. 485, unter dem Namen Caninia, auf 
die marginale, trichterförmige Einstülpung der flachen Septa mancher Arten gegründet. 
Dann müsste man aber auch die Arten mit kegelförmig heraufgestülpten Septa, und 
noch andere generisch trennen; wesshalb es vorläufig zweckmässig scheint, diesen 
verschiedenen Formen der Septa nur eine specifische Bedeutung zu geben.

C Y A T H O P H Y IjIAJIH M U L T I P L E X , n .  i p .

Tab. / ,  ß g .  / ,  a — d.

Düte schlank; so leicht gekrümmt, dass es Aufmerksamkeit erfordert, die con
vexere Seite zu erkennen; die verschmälerte Spitze etwas verbogen. An der Aussen- 
fläche scheinen die Lamellenstreifen nur an wenigen Stellen durch eine rauhe Kalklage 
(Epidermis) obtiterirt, meist sind sie deutlich, sehr gedrängt in 0,5mm— 0,8®® Ent
fernung von einander. Zwischen ihnen erscheinen bei stärker angegriffener Oberfläche 
die Ränder der Querblättchen als kurze Linien, und bilden subquadralische Zellchen; 
leichte, ziemlich regelmässige Querwülste, in Abständen von 5"™ — 8“® über einander, 
sind sehr bemerklich. Endzei le  in Form einer flachen Schüssel mit breitem, umge
schlagenem Rande, der daher stumpfwulstig und dick ist. Genauer erkennt man ihre 
Gestalt durch die Querlagen auf dem centralen Längsschni t te ,  wo man zwischen 
den zufällig durchschnittenen Lamellen, die als breite, schwarze, subverticale Wische 
erscheinen, nur mit Mühe und unter der Lupe das feine Interlamellargewebe sieht, 
das zwei Regionen bezeichnet: 1) die cen t r a l e ,  deren Fasern in glockenförmigen 
Lagen mit weit umgeschlagenem, herabsteigendem Rande über einander liegen, und
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sibh nach aussen meist zu einem zeitigen Gewebe aus flachen, an S"“" weiten Bogen 
zusammenstellen, so dass man ein Cystipbyllum darin erkennen müsste, wenn nicht 
in der Gegend der Axe einige längere Querfasem entschieden glockenförmige Sepia 
andeutclen; 2~) die per ipher i sche  Region mit einem zierlichen, sehr feinzelh’gen 
Gewebe aus Bogen von weniger als l mm Weite, in Lagen die dem umgeschlagenen 
Rande der Endzeile folgend, jederseils eine Bucht bilden. Die Querlagen bilden daher 
auf dem Längsschnitte 2 centrale und 2 peripherische Bogen, zwischen denen sich 
1 mittlere und 2 seitliche abgerundete Buchten hineinsenken. Die kleinen Bogen des 
peripherischen Interlamellärgewebes sind nach innen etwas grösser, bei jüngeren Indi
viduen bilden sie nur eine dünne Schicht, vermehren sich aber beim Wachsen so 
sehr, während die centrale Region sich kaum erweitert, dass sie bei älteren jederseits 
des Längsschnittes cinnehmen. Keine innere Structur entspricht den äusseren Wülsten. 
Quer schn i t t :  17mm über der Spitze, hat 17"11“ Durchmesser und zeigt 95 ziemlich 
gerade Sternlamellen; an der Endzeile des grossen Exemplars (Tig. 1, c} zählt man 
gegen 150; dabei sind die Lamellen so dick, dass die Zwischenräume kaum 0,5mn> 
breit werden. Die eine Hölilc der Lamcllenstrahlen setzt bis in das Cenlrum fort 
und verbindet sich da mit einander in einigen zellig verwobenen Fasern, während die 
anderen dazwischen liegenden nur l/ x bis y£ des Weges vom Rande zum Centrum 
sich verbreiten; die durchschnittenen Bogen der Querlagen bilden feine, kurze 
Querlinien.

Aus den untersten Schichten des Bergkalkes mit Chonetes comoides an den 
Ufern des Ylytsch, Westseite des Urals.

Viele beschriebene Arten gleichen der äusseren Form nach dem Cyalhophyilum 
uiultiplcx; doch ehe ihre innere Structur bekannt ist, scheint jede Identification 
leichtfertig.

C Y A T H O P H Y IililJ m  C O N IS E P T lT fl, 11. i p .

Tab. I I ,  ß g .  2 , a — e.

Düte schlank, conisch, gekrümmt, besonders an der Spitze; leicht quergeranzelt. 
An der Aussen  fläche sind die Lamellenstreifen oft durch die erhaltene Kalkepidermis 
obliterirt; sie stehen in Abständen von l mm ungefähr. Zwischen ihnen erscheinen bei 
stärker angegriffener Oberfläche die Ränder der Querblüllchcn als kurze Linien, in 
Abständen von l,5mm über einander gestellt und bilden längliche Rechtecke. Endzeile 
scharfrandig, vertieft, mit weitem Boden, dessen Mitte sich zu einem in der Krüm



mungsebne stark zusammengedriicklen, hohen Kegel erhebt. So ergiebt sie sich ans 
dem (fig. 2, a) abgebildeten Fragmente und ans den, dem Boden der Endzeile fol
genden Querlagen. Längsschni t t  in der Krfimmnngsebne: in der centralen Region, 
die etwas über die Hälfte der Weite einnimmt, ein unregelmässiges Gewebe aus 
Fasern, <Be nur hie und da, besonders nach aussen hin, einige weite Bogen bilden, 
von denen die längeren hohe, kegelförmige, über einander gestellte Septa andeuten. 
In der schmalen, peripherischen Region sieht man ein Gewebe aus steil vom Rande 
her hcrabsteigenden Reihen flacher Bogen, deren mittlere Weile an 2mm misst. 
Querschni t t :  bei 34“““ Durchmesser 90 gleichförmige Lamellenstrahlen, die bis */£ 
des Weges vom Rande zum Mittelpunkte fortsetzen; einige dringen schwach ange
deutet weiter in das Centrum, das von concenlrischen, zum Theil unvollständigen, 
etwas unregelmässigen, ovalen Ringen umgeben ist, die von den durchschnittenen 
Kegeln herrähren. Ganz in der Milte entsteht durch mannigfach verwebte Fasern eine 
kleine, zcllige, ovale Area. Zwischen den Strahlen bilden die durchschnittenen Quer- 
blältchen kurze Querlinien, gedrängter am Rande.

Im Bergkalke unter dem Wetzsteine, am Berge Sopjjussa, unweit der Petschora, 
häufig.

Die fig. 2: d, e abgebildete Varietät stammt aus dem Hauptbergkalke des 
Flusses Ylytsch, und wird sich vielleicht bei Untersuchung grösserer Suiten als eigne 
Art trennen lassen, da ihre äussere Pilzform und die breitere, erst über der Basis 
beginnende peripherische Region, mit höheren und kürzeren Bogen sie unterscheiden. 
Doch die centralen Kegel, und die gleichförmigen (46 ) Strahlen des Querschnittes 
bringen sie dem Cyalh. coniseptum so nahe, dass man sie vorläufig, dem äusseren Scheine 
zum Trotz, nur liir eine Varietät hallen kann.

Zu unserer Art scheinen die Querschnitte zu gehören, die Parkinson (Organ. 
Rem. yoI. 2, tab. 4 , flg. 13 de 14) so schön abgebildet hat. Es mag dieselbe Art 
vielleicht mehr als einmal benannt worden sein, doch ist ihr innerer Bau nie erläutert 
worden und nach der blossen äusseien Form lassen sich Arten durchaus nicht wieder 
erkennen.

C lA T H O P H Y L L L n  A R IE T IA JIY I.

Tab. / / ,  f tg . S t  a , 6.

Turbinolia arietina. Fisch. 1857. Oryclogr. du Gouv. de Moscou, pag. 153, tab. 30, lig. 4.

Düte wurstförmig, auf den ersten SO“® schnell verdickt, weiter hinauf kaum 
merklich zunehmend, dem ganzen Verlaufe nach leicht gekrümmt, leicht quergerunzelt.

CYATHOPHYLLUM. 1 6 5
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Aussenfläche von einer rauben Lage bekleidet, zeigt an den angegriffenen Stellen 
Lamellenst reifen, die sieb aufwärts kaum vermehren, mit an 2nun weiten Zwischen
räumen, in denen die Ränder der Querblättchen, in Entfernung von an 4“ “» über 
einander gestellt, wenig deutlioh sind. Endzei le  nicht beobachtet. Längsschni t t  
in der Krämmungsebne: in den oentralen zwei Drittheilen sieht man ausgezeichnete 
flaohe Septa, durch lange Querfasern angezeigt, die hie und da sich etwas unregel
mässig biegen, nach aussen hin aber alle sich sanft hinabsenken, und hie und da
sich verbinden; an 10 solcher Septa kommen auf IO1010 Höhe; in der peripherischen
Region, die nach unten zu sehr schmal wird, bilden von aussen her schief hinab
steigende Reihen flacher, meist an 2mm weiter Bogen, ein zelliges Gewebe.

Querschni t t  an 110““  ober der Basis, hat 32m<11 im Durchmesser, mit 46 
gleichmässigen Lamellenstrahlen, die sich in der Mitte in unregelmässigen Fasern ver
lieren; die Zwischenräume sind weit und zeigen Querlinien, von den durchschnittenen
kleinen Bogen hemlhrend, nur ganz am Rande.

In den höheren Bergkalkscbichten, am Ylytsch, Westseite des Ural.

C Y A T H O P H Y liliV m  C O m n n C U L U M , n . ap .

Taft. / / ,  ß g .  4 :  a — e.

S. die kritische Erklärung der Tafeln.

Düte  conisch, gekrümmt, klein, leicht quergerunzelt. An der Aussenfl iche 
sind die Lamellenstreifen an 1““  von einander entfernt und durch die fein querge
ringelte Kalkepidermis obliterirL Endzei le  schief, soharfrandig, mit convexem, in 
der Mitte aber eingedrücktem Boden. Längsschni t t  zeigt: 1) eine centrale, 2} 
eine peripherische, 3} eine marginale Region. Cent rale  Region:  nimmt etwas 
mehr als y 3 des ganzen Rohrs ein und zeigt leicht concave Septa, an 10 auf 10“»  
Höhe, hie und da zusammengeneigt. Peripherische Reg i on :  jederseils halb so 
breit als die centrale; die Fasern, die die Septa andeuten, setzen schief hinabsteigend 
(unter 45°) fort und sind durch einige andere Fasern locker verwebt. Mar g i na l e  
Region:  bildet eine nur an 2®m dicke Rinde; die Fasern steigen steil herauf und 
verweben sich dichter, an einigen Stellen etwas zellig. Doch das zierliche Bogen- 
gewebe anderer Arten sieht man hier nicht. Querschni t t :  25mm über der Basis 
Yon 20mm Durchmesser, mit 42 längeren Lämellenslrahlen, von denen 2 stärkere sich 
huszeichnen, besonders weil ihr Zwischenraum grösser ist und bis in das, übrigens 
von einem unregelmässigen kleinen Ringe umgebene Centrum dringt. Diesem Sinus
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entspricht wahrscheinlich eine trichterförmige Einstülpung der Scheidewand und unsere 
Art gehört zur Untergattung Caninia. Zwischen je zwei Strahlen sieht man hart am 
Rande einen ganz kurzen eingeschobenen Strahl. Hie und da sieht man einzelne 
Querilden zwischen den Strahlen, besonders am Rande. Hisinger’s Turbinolia mitrata, 
ftircata, Leih. Suec. tab. 28, fig. 11 gleicht äusserlich unserer Art.

Im Bergkalke, am Flusse Ylytsch, von den mittleren bis dicht über die unter
sten Schichten verbreitet.

C Y A T H O P H Y L L U M  IB IC IN U M .

Tab. I I ,  f ig . 5 :  a , b.

An elongaled, turbinated Madreporite: Parkinson. 1822. Organ. Rem. vol. 2, pag. 27, tab. 4 , flg. 8. 
Turbinolia ibicina. Fischer. 1837. Oryct. du Gonv. de Moscou, pag. 153, pl. 30, fig. 5 (sabcylindrica, 

laminis centro sese non atlingenlibns).
Caninia ibicina Londsdale. 1845. Russin and (he Ural by Murcb. Vera, and Keys. voL 1, pag. 617, pl. A, 

flg. 6.

Düte sehr schlank conisch, leicht gekrümmt, besonders gegen die Basis, weiter 
hinauf gerade, wodurch sie leicht gewunden scheint, verdickt sich nur sehr allmöhlig, 
wird aber sehr lang und erreicht bis SO10111 Querdurchmesser. Die quergenmzelte 
äussere  Kalkepidermis kann man bei unseren Exemplaren nur auf Abdrücken gut 
beobachten Die Lamellenstreifen stehen an l mni auseinander und vermehren sich 
wenig. Mit ihnen bilden die Ränder der Querblättchen bei stärker angegritfener 
Oberfläche deutliche Rechtecke. Endze i le  nicht wohl beobachtet, doch erkennt man 
an einem, in Stein versenktem Fragmente, dass sie einen flachen Boden und steile, 
von abwechselnd stärkeren Lamellen canneürte Ränder gehabt hat. Längsbruch,  
zeigt nach oben etwas convexe Septa, 6 auf IO1101 Höhe, die an einer Seite des 
Randes sich tiefer hinabschlagen und daher sub-trichterförmige Einstülpungen bilden 
(die aber nicht, wie Londsdale schreibt, eine eigne cent r a l e  Region auszeichnen}. 
Am Rande beobachtet man Querblättchen, ganz von der Natur wie bei anderen Cya- 
thyllen, meist in Gestalt kleiner, über l min weiter Bogen; da aber diese periphe
rischen Gebilde nur auf eine wenig über 2mm dicke Rinde reducirt sind, so entwickelr 
sich nicht ein so deutlich zeitiges Gewebe. Doch ein Unterschied, der so ganz 
graduel ist, kann nicht zu einer generischen Trennung von Cyathophyllum be
nutzt werden. Querbruch,  70mm über der Basis, 15m(n Diameter, 30 kurze La- 
meHenstrahlen, die auch an der oberen Fläche der Septa nicht über den halben Weg 
vom Rande zum Centrum reichen; zwischen je zwei sieht man am Rande den kurzen
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Ansatz eines eingeschobenen Strahls. Bis zur Spitze dieser eingeschobenen Strahlen 
sieht man die Ränder der peripherischen Querblütlchen, die an 2 concenlrische Kreise 
zusammenstellen. An diesen nicht ausgefüllten Exemplaren sieht man sogar die 
Septa aus doppelten Lagen gebildet; man überzeugt sich aber leicht, dass es ein 
EiTect der crystallinischen Incrustation ist. Ebenso entstehen die doppelten Lamellen 
und die bogenförmigen rundlichen Verbindungen der Strahlen auf Querschnitten, indem 
die Versleinerungsrinde sich an den Querblättchen umbiegt. Phillips und Londsdale 
haben diese Slructur für organisch gehalten.

Aus dem Bergkalke an der Soiva. Hier fand ich auch ein anderes Cyalhophyl- 
lum, doch mit zerstörter Struktur und daher nicht bestimmbar, ganz von der Gestalt 
wie Phillips die Turbinolia fungiles dargestcllt hat.

(L 1T H O D E N D R O X ) CiESPITOSUHI.

Tai. / / ,  f ig . 6 :  a ,  6.

Lithodendron caespitosum. Goldf. 1826. Pelref. Genn. pag. 44, (ab. 13, fig. 4.
Cyathophyllum caespitosum. Londsd. 1837. Geol. Trans. 2-nd Ser. vol. 5 , tab. 58, fig. 8 (non Cyalh. cae- 

spilosum Londsd. in March. Sil. Sysl. pag. 690, pl. 16, fig. 10).
Cyathophyllum caespitosum. Phill. 1841. Palaeoz. foss. pag. 9 , tab. 3 , fig. 10.
Lylhodendron caespitosum. Rüm. 1843. Verstein. des Harzgeb. pag. 4 , tab. 2, fig. 10.

Diese, lur die devonischen Schichten charakteristische Koralle ist kein Litho
dendron, in dem Sinne der Paläontologen, da sie auf dem flachen Grunde ihrer Zelle 
keinen Zapfen trägt, der eine Axe bilden könnte; sie ist kein Cyathophyllum, da sie 
sich durch seitliche Gemmcnbildung verästelt. Nach Ehrenberg's System passt sie in 
die Gattung Cladocora, und sic müsste dann wegen der lebenden CI. caespitosa Lam. 
ihren Speciesnamen ändern. Doch da auch diese Stellung wegen ihrer inneren, Cya- 
thophyllum-ähnlichen Slructur bedenklich ist, haben wir hier vorläufig den alten, den 
Geologen geläufigen Namen beibehalten. Ihre innere Struclur ist ganz übereinstimmend 
mit Londsdale's neuer Gattung Diphj-phyllum, doch die vollkommene centrale Theilung 
des Sterns, und die Dichotomie ist hier nie beobachtet; vielmehr erkennt man nach 
jeder Verästelung den Hauplstamm wieder.

Beschre ibung :  wenig an Dicke zunehmende, ästige, etwas hin nnd her ge
bogene Röhren von 7mm — 12mm Querdurchmesser, in rasenförmigen Gruppen; an 
der Aussenflächc obsolet quergerunzell, mit deutlichen Lamellenstreifen in 0,8m“ 
Abständen von einander, die sich kaum vermehren. An den angegriffenen Stellen 
erscheinen Querfasern zwischen den Lamellen. Endze i le :  becherförmig, tief, mit
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aufrechten scharfen RÄndern, die meist etwas eingezogen scheinen, gekerbt durch die 
wenig vorstehenden Lamellen. Lä ng s s c hn i t t :  in der centralen Region,- die gewöhn
lich 3 — 4iam, bei den dicksten aber bis 7mm breit ist, erscheinen subplane Septa, auf 
10mm Höhe an 15 — 20, hie und da in verschiedenem Sinne geneigt und mit einander 
verschmolzen, an den Seilen etwas sanft herabsteigend, und hier entsteht zwischen 
ihnen durch andere Fasern ein unregelmässiges Gewebe; jederseils eine an l* ^ 1““
breite peripherische Schicht, in der man kleine, schiefe, ansteigende, nach innen
convexe Bogen erkennt, die jedcrscits eine meist einfache, selten doppelte ZeUenreihe 
bilden. Quer sschni t t :  zeigt an 35 Lamellen die auf manchen Schnitten ganz kfirz 
scheinen, weil sic sich in das unregclmässigc, späthig zertheilte Centrum nicht weiter 
hinein verfolgen lassen; auf anderen Querbrüchen aber sieht man die eine Hälfte der
selben bis nahe  an den Mittelpunkt dringen. v

ln grossen Massen in den mittleren devonischen sandigen Kalkschichten an der 
Uchta, die zur Ishma ilicsst. Auch aus den devonischen Schichten bei Daewilschi, 
Gouvernement Woroncsch, ferner aus den devonischen Schichten mit Spirifer Mufchi- 
sonianus an der Tschussowaja und uus denen bei Ferques in Frankreich, unweit ®dü-  
logne sur mer, habe ich so ganz ähnliche Formen gesammelt, dass ich sie zu der
selben Art rechne; indess bleibt deren Structur noch zu untersuchen.

♦
» ♦

L 1 T IIO D E X D H O X  ( P h i l l i p s  n e e  S e h w e lg g e r ) .
*

Tab. / / / ,  f ig . 1 - l c .

Ganz abweichend von Gadocora Ehr. zeigen sich einige Arten Lithodendron, deren 
Röhren oft verbindende Quersprossen treiben und die nur auf diesen Sprossen Gemmen 
zu entwickeln scheinen. Sie nehmen ganz den Habitus von Harmodiles an, entfenfen 
sich davon aber gar sehr durch ihre Structur. Zu deren Erläuterung dient die Figur 
1 auf Tafel 3, nach einem Lithodendron des sich im Bergkalke des Gouv. Tula an 
der Oka, bei Alexin, am Ossclr und im Gouv. Moskau an der Pachra Andel. Londsdale 
hat cs als Lilhod. concameralum, Russia and the Ural by Jlurch., Vern., Keys, voll f , 
pag. 599 beschrieben, indess scheint dessen Verschiedenheit von Lithodendron sex- 
deciinale Phill. M. L. pag. 202, pl. 2 , fig. 11 — 13 . noch nicht festgestellt, wenn 
sie nicht etwa in den vielen verbindenden Quersprossen besteht. Deren giebt tfs hier 
so viele, dass die Koralle, nach äusserlichen Kennzeichen, von Syringopora ramulhsa 
Goldf. pag. 67, lab. 25, fig. 7, a, nicht zu unterscheiden ist. Dalür hat sie Buch, 
(2ter Beitrag zur Bestimmung der Gebirgsf. in Russl. pag. 8, Syringopora ramosa, in

22
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Karstcn’s Archiv, 18413, genommen und vermulhet, dass bei anderen Syriugoporcn 
oder Harmodilen die Stemlamcllen zerstört wären. Aber die 1. c. erwähnte Axe 
deutet entschieden auf unser Lilhodendron, da die trichterförmigen ([oft excentrischen 
und unregelmässigen) Septa der Harmoditcn nur bei Lilhodendron von nach oben 
convexen Scheidewänden, dio in der Mitte zn einem zusammengedrückten, kegelför
migen Tubcrkclchcn heraufgestülpt eine Axe bilden, vertreten sind. Bei unserer Art 
hat dieses Tubcrkelchen die Gestalt eines dreiseitigen Blättchen, dessen Spitze sich 
mitten an das darüber folgende Septum anheitet. Da alle die über einander gestellten 
dreiseitigen Blättchen eines Rohrs in einer Ebene liegen, so erscheint auf dein paral
lelen Längsschnitte eine Axe aus auf einander gcspiesslen Dreiecken (fig. 1, c); der 
Längsschnitt kann aber auch so geführt werden, dass man eine fadenförmige Axe 
erhält. Nur die obere Seite der Septa trägt Lamcllenslrahlen, von denen 2 gegen- 
übcrstchendc, an das centrale Tuberkelchcn sich anschliessend ein Art durchgehende 
Axe bilden; zu jeder Seile dieser Axe zählt man meist 7 andere Strahlen, und 
zwischen je 2 Strahlen sieht man einen gar kleinen randlichcn Zahn (s. dio fig. 1, b'Q. 
Die glatte Unterseite der Septa (fig. 1, a ) , lässt nur an der Wandung dio Slem- 
lamcllcn sehen, und «zeigt ein kleines centrales Knötchen, das von der Anhefluug des 
darunter folgenden dreiseitigen Blättchen herrührt. Bei anderen Arten sicht man hier 
.einen länglichen Ritz, der dann auch oben erscheint, sobald das Tuberkelchcn ver
loren geht. Die Sepia dieser Art stehen in regelmässigen Abständen, an 5 in einer 
Entfernung, die dem Qucrdurchmcsscr der Röhre gleich kömmt. Die Innenwand der 
Röhren ist mit Lmncllenlcisten besetzt und zwischen den 16 grösseren sieht man 
eben so viele schwach angedcutct. Die Wände der Röhren scheinen dicht. Die 
Aussenfläche der Röhren ist leicht gerunzelt; wo sie gut erhallen ist, erscheinen die 
Lamcllcnstrcifcn nur ganz obsolet. M a s s e :  Durchmesser der Röhren 3n,m, ihre 
Abstande meist 2mn*, Quersprossen gewöhnlich i y { mm, doch zuweilen bis 3m,n dick, 
und an 7 y 2 — 15mm von einander entfernt.

I i lT lIO D E K D R O N  FA SC lC tT L A T IItH .

Tab. U I ,  f ig . 2  — 2b.

Lilhodendron fasciculalum. Phillips. 1836. GeoL or Vorksh. vol. 2 M. L ,  pag. 202, pL 2 , fig. 16, 17. 
Lilhodeadron fasciculalum. Londsdale. 1845. Russia and (he Ural by Murch., Ycrn., Keys. voL 1, pag. 600.

Mas se :  Querdurchmesser der Röhren an 7 — 8mn», Röhrenabstände ungleich, 
oft an Gmm, Verbindungsröhren 5 — 6m,n dick, in ungleichen Abständen von 13 — 20“1“ 
über einander gestellt.
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Beschre i bung :  Grosse Rasen aus aursteigenden, etwas hin und her gewunT 
denen, subcylindrischcn, quergcringcllcn Röhren, verbunden durch kurze, oft prolife- 
rirende Querröhren; Lamclleustreifen nur bei slark angegriffener Oberfläche sichtbar. 
Im Inneren zahlreiche Sepia, an G auf einer Höhe die soviel als der Querdurch- 
niesser der Röhre misst, in Gestalt sehr stumpfer Kegel, an deren unteren nicht 
slrahligen Seite ein kleiner centraler Ritz erscheint, der an der oberen durch ein 
kleines, längliches Turbclkclchen verdeckt wird. Zu diesem Turbelkclchen hin strahlen 
24 Sternlamellen zusammen, zwischen denen, hart am Rande, eben so viele kurze 
Fortsätze cingeschobencr Lamellen zu sehen sind. L ä n gs s c h n i t t :  zeigt die con
vexen Septa, hie und da an den Seilen einige kleine Querblültchen und eine dünne, 
wie cs scheint, dichte Wandung. • Querschni t t :  ein centraler, ungcstrahltcr Discus; 
zwischen den Lamellcnslrahlen nach dem Rande hin kleine, nach aussen convexe 
Bogen, die sich theilweise zu 1 bis 2 conccntrischen Kreisen zusammenstellen, und 
die von den durchschnittenen Scheidewänden herrühren.

Im schwärzlich-grauen Bergkalke, der zunächst über den untersten Schichten mit 
Chonetes comoldes liegt, auf der Westseite des nördlichen Ural am Flusse Ylytsch; 
als Gcrölle an den Ufern der Ishma und Petschora.

H 4 H R IO D IT E S . F l i e h .  — S Y R IN d O P O H A . « o l d f .

Röhren mit trichterförmigen Scheidewänden, inwendig von mehr als 12 Furchen 
cannelirt, doch ohne entwickelte Slemlamellen, durch proliferirende Quersprossen zu 
Rasen verbunden.

Die Massverhüllnisse sind der wichtigste Charakter für die Arten dieser Gattung. 
Dio Dicke der  Röhren  ist an ihrem Ursprünge geringer, doch wird sie bald con- 
stant und ist dann nur durch Anschwellungen für den Austritt der Quersprossen 
unterbrochen. Hier ist sie deshalb mitten zwischen zwei über einander gestellten 
Quersprossen gemessen. Eben da ist der zwischen weiteren Grenzen schwankende 
A b s t a n d  z we i e r  v e rb u n d e n e r  Röhren  gemessen. Die Dicke de r  Q u e r 
s p r o s s e n  ist in ihrer Mitte gemessen und ihr Abs t and  ist die Länge der zwi
schen Röhren und Sprossen erscheinenden leeren Maschen. Die Richtung der Röhren, 
■ihr Anschwellen beim Austritte der Quersprossen, wodurch die Maschen oval werden, 
während sie rechteckig sind, wenn diese Anschwellungen fehlen, sind dabei noch zu 
beachten. Wenig constant scheint die bald mehr quirlförmige, bald mehr allernirende 
Yertheilung der Röhren. Die innere Structur der Röhren hat uns keine specifischen 
Charaklero an die Hand gegeben. Gewöhnlich ist sie zerstört und man sieht nur an

22 *
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der Mündung der Röhren eine ovale Vertiefung, meist cxcentrisch, was auf die 
Unregelmässigkeit der trichterförmigen Sepia hindculcl, wie sic Londsdale in Russin 
and the Ural pag. 591 hervorhebl, und die wir auch in einigen Fällen beobachtet 
haben.

Masscerhültnisse der hier zu erwähnenden Arten des Ucrgka/kes.

r»
I n M i 1 1 i m e t e r. In Brucht hei l en der  

R ö h r e n d i c k e .

Dicke der Abslahd zwischen den / Dicke der Abstand 
zwischen den

Röhr. Spross. Röhren. Sprossen. Spross. Röhr. Sprbss.

Harmoditcs confertus, n. sp. 1,2 0 ,3 0 ,5 0 ,6 0 ,3 0 ,4  0 ,5

Harmodites gracilis, n. sp. 1,3 0,7 0 ,8 1 ,8 0 ,5 0 ,6  1 ,4

Harmodiles parallelus, Fisch. 2 ,0 0 ,8 0 ,9 3 - 4  ( 6 ) 0 ,4 0 ,5  1 ,8

Harmodites ramulosus, Park. 2,2 1,0 2 ,0 5 ,0  ( 3 ,7 ) 0 ,5 0 ,9  2 ,3

Harmodites dislans. Fisch. 2 ,0 1,3 3 , 0 0 4 , 0 )  7 ,0 0 1 1 , 0 ) 0 ,7 1,8 3 ,5

H A R M O D IT E S  C O IK F E R T l'9 , n .  i p .

Tab. I I I , fig . 3 , 3a.

ßie Dicke der Röhren nimmt bei dieser Art allmählig von der Basis an, wo sie 
kaum 0,5n,m misst, zu, bis sie die normale Dicke von l mm erreicht; die Abstände 
der Sprossen messen meist halb so viel, die der Röhren weniger. Die Röhren 
schicsscn auf divergirend, auseinander gebogen, büschelförmig, und scheinen wegen 
der gedrängten, oft abgebrochenen Quersprossen jcdcrseils gezähnelt. Die leeren 
Maschen sind oft suboval. An der Oberfläche sicht man mit der Lupe ziemlich starke 
Quermnzeln und ganz obsolete Langsslreifcir Das obere Ende der Röhren zeigt 
gewöhnlich eine unrege]massige Einstülpung, doch die Septa lassen sich nicht beobach
ten/ Diese ausgezeichnete Art ist, so zu sagen, eine Zwergform von Syringopora 
geniculala Phill., denn gleich der letzteren, zeichnet sic sich durch die besonders 
kurzen Maschen aus. Die äussere Lnge bei unserer Art ist so wohl erhalten, dass 
man sic nicht für die Ausfüllung einer Calamopora halten kann, eine Bemerkung, die 
wegen der Achnlichkcit, die Goldfuss’ Abbildung (lab. 27, fig. 2, c, d) der Cala
mopora polymorpha var. luberosa zeigt, nöthig scheint.

Im Bergkalkc unter dem Wetzsteine, am Flüsschen Sopljussa, nahe der Petschora.
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H A H n O D K T E S  G R A C I L I 9 , n .  ap .

. Tab. / / / ,  ß g .  4 .  4a.

Dicke der Röhren elwas über l mm, die Abstände der Sprossen messen mehr, 
die der Röhren weniger. Die Röhren schiessen auf, erst auseinander strahlend, dann 
sub-parallel. Die leeren Maschen sind sub-rectangulär, da die Röhren beim Austritte 
der Sprossen nur wenig anschwcllcn. Ihre Oberfläche ist leicht quergerunzclt und 
zeigt keine deutlichen Längsstreifen; ihr oberes Ende zeigt eine meist ovale unregel- 
mässige Einstülpung. Dio Dünne der Röhren nähert diese Art der vorhergehenden, 
von der sie sich durch die verlängerten Maschen unterscheidet. Es ist eine Zwerg
form von Harmodilcs parallclus. Die Abbildung in Koninck's Anim. foss. tab. B , fig. 4 
könnte dieselbe Art sein. Syringopora rcliculata Goldf. unterscheidet sich durch dickere 
Röhren und vcrhällnissmässig längere und weitere Maschen.

Im Bergkolkc unter dem Wetzsleine am Flüsschen Sopljussa, nahe der Petschora. 
Als Gerölle im schwärzlichen Bcrgkalke an der unteren Petschora. Mit Zweifel kann 
man ein Exemplar mit flach gedrückten Röhren aus dem untersten Bcrgkalke mit 
Chonelcs comoldcs am Flusse Ylytsch hieher stellen.

H A R J IO D IT E 9  P A R A L L E L E S . F la c h .

Harmodiles parallela. Fisch. 1828. Progr. sur les polyp. foss. pag. 23, JV3 6.
Harmodiles parallelus. Fisch. 1837. Oryct. du Gouv. de Moscou, pag. 164, lab. 37, fig. 6, nec non fig. 2. 
Syringopora relicalala. Portlock. 1843. Gcol. of Londonderry, pag. 337, lab. 22, fig. 7 (non ret. Goldf.) 
Syringopora parallela. Londsd. 1845. Russia and Ihe Ural by Murch., Vern., Keys. pag. 591.

Dicke der Röhren an 2DIDI, die Abstände der Röhren messen meist kaum halb 
so viel, die der Sprossen gewöhnlich fast doppelt so viel. Von der Basis scliiessen 
die Röhren divergirend auf und wachsen dann sub-parallel, gerade in die Höhe, wie 
die Ruthen eines Wcidenbuschcs; sic erhalten ein etwas knollig welliges Ansehen 
durch kleine, etwas nach oben gerichtete Tuberkel für den Austritt der verbindenden 
Sprossen. Die leeren Maschen sind schlitzförmig, nicht rectangulär. An der Ober
fläche der Röhren erscheinen kleine Qucrrunzeln und nur selten obsolete Lamellcn- 
streifen. Auf dem Längsschnitte erscheinen Spuren trichterförmiger Sepia. Man hat 
mit dieser Art Syringopora parallela Goldf. vereinigt, doch dem steht entgegen dass 
bei der letzteren die Abstände der Röhren meist viel über halbe Röhrendicke messen, 
dio Maschen daher weiter scheinen, besonders da zugleich die Röhren etwas dünner
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sind, wahrend die Sprossen stärker scheinen. Mit Goldfuss’ Art scheint übrigens 
weder Hisinger's noch Londsdale’s gleichnamige Art überein zu stimmen.

Im Bcrgkalkc unter dem Wetzsteine, am Flüsschen Sopljussa, nalic der Petschora; 
als Gcrölle an der unteren Petschora und an der Bckya, die in das Eismeer strömt.

H A R ltfO D lT E S  R A lM IL O S IJg . P a r k .

Tubipore ramulosa. Park. 1822. Org. Rem. vol. 2 , pag. 18, tab. 3 , flg. 1.
Syringopora ramulosa. Phill. 1836. Geol. of Yorksh. vol. 2. Mnt. L. pag. 201, tab. 2 , flg. 2.
(?) Hannodites catenalus. Koo. 1842. Anim. foss. pag. 14 („les tubes n’ont guhre plus de den* k trois 

millimitres de diamttre“ ; — nicht die Abbildung deren Röhren dünner sind).

Röhren etwas über 2mm dick, die Abstände der Röhren messen kaum weniger, 
die der Sprossen über doppelt so viel. Die Sprossen sind dicker als gewöhnlich, 
wachsen schief aufsteigend hervor und es hat dcsshalb den Anschein als vermehrten 
sich die Röhren an der Basis durch laterale Gcmmenbildung. Die Röhren sind an der 
Oberfläche quergerunzclt, im Innern zeigen sic Spuren der Septa und hie und da 
einen mittleren Canal. Syringopora ramulosa Goldf. w'eicht durch dickere Röhren, in 
geringeren Abständen von einander, ab, und könnte eine verschiedene Art sein.

Als Gerolle in lichtgrauem Kalksteine, ähnlich dem Bergkalke am Flüsschen 
Sopljussa, an der Petschora. Genau dieselbe Art habe ich von der Insel Mann und 
von Tournay mitgebracht.

H A H ltK O D lT E S H IS T  A A S . F la c h .

Harmodiles dislans. Fisch. 1828. ProgT. sur les polyp. lubip. foss. pag. 19, 1, Cg. 1.
Ilarmodites distans. Fisch. 1837. OryctogT. du Gouv. de Moscou, pag. 161, tab. 37, Gg. 1 , nec. Gg. 2. 
Harmodiles ramosus. Fisch. 1828. Progr. sur les polyp. lubip. foss. pag. 22, JW 5.
Aulopora intermedia. Fisch. 1837. Oryctogr. du Gouv. de Moscou, pag. 162, tab. 27 , Gg. 5.
Syringopora distans. Londsd. 1845. Russia and (he Ural by Murch., Vern., Keys. pag. 592.

Röhren an 2mm dick, Sprossen mehr als halb so dich, die Abstände zwischen 
den Röhren messen gewöhnlich doppelt so viel. Röhren hin und her gebogen, quer- 
gcrunzclt, innen, gleich den anderen Arten, mit Spuren unrcgclmässiger trichterförmiger 
Sepia und mit einem hie und da durchgehenden mittleren Canale.

Aus den untersten Bergkalkschichten mit Chonetes comoldes am Ylytsch, Wesl- 
gebänge des Ural.
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H iL Y S I T E S ,  F la c h .

Halysites. Fisch. 1806. Zoogn. vol. 1, pag. 287.
Catenipora. Lam. 1816. Anim, sans vertibr. ed. 1, vol. 2 , pag. 207.

H A L Y 9 1 T E 9  C A TEK ITLA TA . L . Cna.

Tubipora calenulata. L. Gm. 1783. S. N. pag. 3753.
Catenipora escharoides. Lam. 1816. Anim, sans veilibr. ed. 1, vol. 2, pag. 207.
Calenipora escharoTdes. Goldf. 1826. Petref. Germ. pag. 74, tab. 25, flg. 4 , a — c.

Die länglichen Röhrenmündungen messen weniger als 2mm im Durchmesser; das 
Innere der Röhren an unserem Exemplare zeigt sehr undeutliche Längsreifen und 
Spuren gedrängter Querschcidewöndc, an 3 auf l mm Höhe. Den allgemeinen Grund
sätzen natnrhistorischer Nomenclatur gemäss ist hier der ältere Specicsname bei
behalten.

Als Gerölle in dunkelgrauem Kalksteine an den Ufem des Flusses Ussa, rührt 
aus dem IJebergangskalke des nördlichen Ural her.

H A L Y S IT E S  L A B Y R IX T H IC A .

Catenipora labyrinthica. Goldf. 182S. Petref. Germ. pag. 75, tab. 25 , flg. 5.

Die länglichen Mündungen der Röhren messen an 3mm im Durchmesser; — genau 
von der Slructur der vorhergehenden Art, von der sie nach Londsdalc’s Beobach
tungen (Murch. Sil. Syst. pag. G8Q eine blosse Spielart ist, obgleich sie dem 
Beobachter, der nur wenig Exemplare vergleicht, gar verschieden erscheint.

Ein kleines Fragment im wcisslichen silurischen Kalksteine an der Waschkina, 
nahe dem Eismeere, Titnangebirge.

(P O B I T E S )  1 S T E R 9 T I S C T A . W a h l .  s p .

Millepora. Fougt. 17451 Amön. acad. vol. 1, $ 13, pag. 99, tab. 6, flg. 24.
Madreporiles interslinctus. Wahl. Novl Acl. Socict. UpsaL vol. 8 , pag. 98.
Astrea porosa. Hislnger. 1837. Leih, Suec. pag. 98, tab. 28 flg. 2.
Porites pyriformis. Londsd. 1839. March. SiL Syst. pag. 686, tab. 16, flg. 2.

Phillips (Palacoz. foss. pag. 14} hat auf die erheblichen Unterschiede der unter 
dieser Art bisher vereinigten Formen aus den silurischen und devonischen Schichten
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aufmerksam gemacht und den Namen Poriles pyriformis auf die letzteren beschränkt. 
Londsdale (Russia and the Ural, vol. 1, pag. 625} hält ebenfalls eine specifischc 
Verschiedenheit dieser beiden Formen für wahrscheinlich. Dann lässt sich der von
Wahlenberg vorgeschlngcne Name für die sibirische Art gebrauchen. An dem vor
liegenden kleinen Bruchstücke aus dem sibirischen Kalke an der Waschkina, nahe 
dem Eismeere /im  Zuge des Timangebirgcs, sicht man an l mm weite, runde, parallele 
Röhren, meist in Abständen von 0,5min, hie und da sich berührend, mit etwas er
habnen, crenulirtcn Rändern, verbunden durch ein schwammiges Gewebe fein poröser 
unrcgelmässigcr Qucrblültchen. Das Innere der Röhren ist durch 12 Längsriefen 
cannclirt und zeigt ziemlich plane, in unregclmiissigen Abständen gestellte, gedrängte 
Septa. Dass die Charaktere der Gattung Porites an dieser Koralle sich nicht wieder
finden, ist von anderen Beobachtern schon bemerkt worden.

C A L A . n n p o K i .  (>oi<ir.

Wir stellen diese Gattung nach Ehrenberg’s Ansicht zu den Polyaclinicn, weil sie 
bis 18. vertiefte Längslinien in ihren Prismen zeigt. Aeusserlich gleicht sie Harmo- 
dilcn, deren Röhren bis zur Berührung dicht gedrängt sind; aber die kleinen Kammern 
ihrer Röhren, durch flache Septa gebildet und durch seitliche Poren dergestalt com- 
municirend, dass eine Communication bis in die inneren Kammern möglich wird, 
scheinen darauf hinzudeuten, dass das Leben nicht auf die Zellen der Oberfläche 
beschränkt war. Das erinnert an Foraminiferen. Wenn Londsdale in Murch. Sil. 
Syst. pag. 681 für diese von Goldfuss begründete Gattung den Namen Fnvosites 
gebraucht, so beruhet dass auf ein sprachliches Missversländniss, denn er glaubt, 
dass Goldfuss’ Pclref. Germ. pag. 245 in den Zusätzen und Verbesserungen den 
Namen Favosites angenommen hätte und cilirl dem gemäss, wiewolil eben jene Stelle 
mit Recht darauf hinweiset, wie wenig die Gattung Favosites Berücksichtigung verdient. 
In der Thal führt Lamarck unter diesem Gattungsnamen als erste, typische Art, jene 
Form auf, die neuerdings von Köninck zur Gattung Michelinia erhoben ist; darauf 
rechnet er freilich die Calamopora golhlandica auch hinzu, doch mit Zweifel („cst 
cc un polypier?“) ,  wogegen er Cal. polymorpha nnd spongites Goldf. zu Alveoliles 
stellt; zu dem giebt er einen Gallungscharakter, der keinesweges die Calamoporen 
auszÄchnet.
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C A IiA R O P O R A  A L V E O L A K U . G « M f.

Calampora alveoloris. Goldf. 1826. Petref. Germ. (ab. 26, fig. 1.

Sehr wohl erhalten im weisslichen silurischen Kalksteine des Timangebirges, am 
Flüsschen Waschkina, das in das Eismeer strömt. Die sechsseitigen, an 2 dicken 
Säulchen verbreiten sich in grossen Bündeln strahlig, weil neue Röhren in den Zwi
schenräumen einsetzen (etwa auf den communicirenden Poren, wie auf den Quer
sprossen der Harmoditen), die wenig über ihrem Ursprünge schon die normale Dicke 
erreichen. Die Septa sind ganz, nicht durchbohrt, und sie sowohl, als die Wan
dungen zwischen den Prismen, scheinen aus doppelten Lagen gebildet, so dass die 
Säulchen aus auf einander gesetzten, prismatischen Kästchen aufgebauet scheinen. Das 
rührt vielleicht von einer Versteinerungsrinde her und beweiset dann, wie dünn die 
Substanz der Septa gewesen ist. Indess sieht man zuweilen noch die wahre dünne 
Wand der Prismen auf der spälhigen Ausfüllung liegen und erkennt unter der Lupe 
an ihren freien Flächen nach oben seicht convexe gekörnte Anwachsstreifen, die auf 
dem spälhigen Mittel in Abdruck Reihen vertiefter Punkte zurücklassen (an 10 in 
einer Querreihe auf einer Säulenfläche}. An einem Fragmente, dessen Röhren.leer 
waren, sah man ihre körnige Innenfläche noch von einigen vertieften Längslinien
durchzogen, deren 12 bis 18 in einem Rohre, und auch hier bestanden die Wände
aus einer doppelten Lage, was kein Effect der Versteinerung sein konnte. Seitliche 
Verbindungsporen stehen an den Säulenkanteh in 1111111 bis y^mm Entfernung über 
einander. Da die Poren nicht den Kammern, deren 7 bis 10 auf 5mui über einander 
stehen, regelmässig entsprechen, und diese letzteren nicht in concentrischen Schalen 
neben einander liegen, so sieht man oft eine tiefer gestellte Kammer mit einer höheren 
communiciren und es kann auf diese Weise eine Communication durch den ganzen 
Polypenstock hindurch zu Stande kommen. ^

C A IjA M O P O R A  F 1 B R O S A . G o ld f .

Calamopora fibrosa. Goldf. 1826. Petref. Germ. pag. 82, tab. 28, fig. 3 t  4.

Aus dem silurischen Kalke des Timangebirges an der Waschkina habe ich ein 
kleines bündelförmiges Fragment dieser Art, den Massen nach zu urtheilen, mit ge
bracht. Da sich aber die Poren nicht daran beobachten lassen, so erwartet’ die Be
stimmung weitere Bestätigung.
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C A L A H O N B A  P 9 L T J I 0 B P H A .  « o l d f .

Calamopora polymorpha. Goldf. 1826. Petref. Genn. pag. 79, tab. 27, fig. 2.

Aus dem silurischen Kalke an der Waschkina, Timangebirge, bildet eine kleine
Erhöhung aur einer Stromatopora concentrica. Das einzige Exemplar ist sehr klein,
mit sehr ungleich weilen Röhren, deren 2 bis 3 auf 2mm neben einander stehen.
Die innere Structur lässt sich nicht erkennen.

*

C A L A 1H O PO B A  S P O ltG IT E S . « o M f .

Calamopora spongites, var. ramosa. Goldf. 1826. Petref Germ. tab. 28, fig. 2.

In den devonischen Schichten am Flusse Uchta, der in die Ishma fällt, bildet 
diese Koralle 15 — 20mm dicke, unrcgclmässig angeschwollene, ziemlich gerade 
Stengel, die hie und da sich ästig zcrtheilen, und aus aneinander gedrängten Wirteln 
schief von innen aufslcigcnder und zugleich etwas um die Axe herum g ebogene r  
Röhrchen bestehen. Auf der Oberfläche erscheinen die quer verzogenen, ovalen £sub- 
rhomboidischen) Mündungen, auf 5mm an 3 neben einander und an 4 — 5 über 
einander. Längsbruch :  zeigt die Röhrchen zu beiden Seiten zweizeilig geordnet, 
zuweilen gebogen. Auf 2“»" kommen an 4 Röhren der Quere nach, 4 — 6 Kammern 
in einer Röhre über einander, und an 4 Verbindungsporen über einander, die aber 
nicht in geraden Reihen, sondern verstreut stehen und an vielen Stellen nicht deutlich 
£ind. Rei Röhren von unregelmässigcr, ovaler Form kann davon nicht die Rede 
sein, ob die Poren auf Kanten oder Flächen stehen. Querbruch schwammig durch
löchert von ovalen oder halbmondförmigen Zellchen, die im Sinne der Peripherie 
gedehnt und mehr oder weniger deutlich so geordnet sind, wie dio Löcher bei Or- 
bulites Lam., d. h. als wären sie entstanden aus einem krummstrahligen Sterne, 
dessen Strahlen von anderen Bogen, die auch im Mittelpunkt zusammenslrahlen, ge
kreuzt sind.

Die kleinen, durchaus nie wahrhalt polygonalen Zellchen, unterscheiden diese 
Art von Calamopora polymorpha mehr, als Goldfuss cs zugiebt und man kann nicht 
Londsdale folgen, wenn er die beschriebene Form zur Calam. polymorpha ziehet und 
nur die tuberösen Formen bei Calam. spongites lässt. (S. Murcb. Sil. Syst.) Eher 
wird man mit Michelin (Iconogr. Zoophyt.) die letztere Form als Calam. suborbicu- 
laris Lam. absondern.
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Dieselbe Art wie an der ' Uchta, Tand sich aueh in den devonischen Schichten 
am VVol, doch nicht wohl erhalten. Die zweizeilig gefiederten Stengel der devoni
schen Schichten von Tschudowa scheinen von dieser in der Formation vorherrschenden 
Art herzurühren. In den Devonschichlcn von Woronesch kommt die var. luberosa vor.

9. MMAJLCVONENA COVTACTMIVIA) > -  vermNMNr*.

S T R O M A T O P O H A  C O K C E K T B IC A . CI o ld  f .

Stromalopora concentrica. Goldf. 1826. Petref. Germ. pag. 22, lab. 8 , fig. 5.
Stromalopora concentrica. Londsd. 1839. in Murch. Sil. Syst. pag. 680, tab. 15, flg. 31 (meisterhaft!).

Diese Koralle bildet grosso, unregelmässigc Schalen, von concentrischer Slructur, 
die unter der Lupe ein sehr ^einzeiliges Gewebe von kleinen senkrechten Fasern
zeigen. Nur hie und da entsteht auf Bruchflächen durch diese Zellchen eine fibröse
Textur, meist ist nur die concentrischc deutlich. Die Oberfläche ist in sehr feine, 
unregelmässigc, nicht polygonale Zellchen zernagt.

Häufig in dem wcisslichcn silurischen Kalke des Timangebirges, am Flüsschen
Waschkina, das sich in das Eismeer ergicsst.

S T R O M A T O P O R A  P O I/Y K K O R PH A .

Stromalopora polymorpha. Goldf. Petref. Germ. pag. 215, tab. 64, flg. 8.
  --------- Londsd. 1840. Geol. Trans. 2-nd ser. vol. 5, tab. 58, fig. 2.

Alcyoniuni echinatum. Steininger. 1833. Mem. de la Soc. Geol. vol. 1, pag. 348, tob. 20, fig. 11.
 ------ --------- F. Römer. 1843. Harzgeb. pag. 3 , tab. 12, fig. 2 (non Stromat. polymorpha. Röm.).

Bildet in den devonischen Schichten an der Uchta, Zufluss der Ishma, ziemlich 
vollkommene, 20 — 40mm dicke Kugeln, an denen zuweilen ein Segment nicht aus- 
gebildet ist und dafür eine concentrisch wellige Scgmenlfläche erscheint. Angcschliffcn 
zeigt sie, dass ihre welligen Fasern nicht ringsum laufen, sondern sich überall zwi
schen anderen Fasern verlieren; graue Fasern wechseln mit wcisslichen, dichteren,
ohne Ordnuug, an einigen Stellen sieht man die Fasern durch senkrechte Fibern in
Zellen zerthcilt, die aber nur Höhe haben. Die Oberfläche ist durch flache
Buckel mehr oder weniger uneben und zeigt sich unter der Lupe feinzelb'g zernagt, 
mit wurmförmigen Gängen. An den Stellen aber, wo neue Zellenschichlen ihre Bil
dung begonnen haben, sieht man ein Netz, regelmässiger Polygone (HexagoneJ 4 
bis -6 auf l°|n‘ neben einander, die später oval werden und endlich obliteriren.
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Die Gattung ist von Alveoliles Lam. den Charakteren nach kaum verschieden. 
Sieht man diese Form in grossen* Mengen in den Schichten an der Uchla und nie 
mit der grossen Form unserer silurischen Schichten an der Waschkina und an anderen 
Orten vereinigt; so gewinnt man die Ueberzeugung, dass sie von der St. concenlrica 
wohl verschieden ist, und der devonischen Periode angehört.

CUJETETES. Flach.

Diese von Fischer in der Oryctographie aufgestellle Gattung hat erst Londsdalc, in 
Russia and the Ural, vol. 1, pag. 593, begründet, mit jener scharfen Beobachtungs
gabe, die uns über die feinere Structur so vieler paläozoischer Korallen belehrt hat. 
Indem wir auf seine Abhandlung verweisen, geben wir hier nur kurz den Gattungs- 
charaktcr an.

Knollige Polypenstöcke, an der Oberfläche von unregelmässigen, oder polygonen 
Poren bedeckt; im Innern durchzogen von subcapillärcn, durch Septa concamerirten 
upd durch Tbeilung vermehrten Röhrchen ohne Scitenporen und mit einfachen Zwi
schenwänden.

CHJBTETES P E T R O P O L lT A K rS.

Favosiles petropolitana. Pander. 1630. Beilr. zur Geogn. des Russ. Reiches, pag. 100, lab. 1, fig. 7 — 11. 
Cbaetetes petropolilanus. Londsd. 1845. Russia and (he Ural by Murch., Vera., Keys. vol. 1, pag. 596, 

lab. A, fig. 10.

■ Diese silurischc Art unterscheidet sich von denen des russischen Bergkolkes gar 
leicht schon durch äusserliche Kennzeichen, denn weder ihre kreisförmige, meist etwas 
concave und conccntrisch gerunzelte Basis, noch ihre regelmässig polygono Poren 
finden sich an jenen wieder. Ihr innerer Bau zeichnet sich zunächst durch die grosse 
Feinheit aus, denn auf 201111 kommen an 4 — 5 Röhren über einander; dann aber 
auch, wie Londsdale bemerkt, durch die Unregelmässigkeiten der Röhrchen, die nicht 
gkichmässig fori ziehen, sondern oll in ihrer Richtung etwas verschoben sind, hie und 
da sich etwas verengen, und ihre Septa so unabhängig von denen der benachbarten 
Röhrchen bilden, dass keine durchgehende Querschichlcn zu Stande kommen.

Auf dieser Reise habe ich diese Art in der Fortsetzung der Petersburger Schichten 
am Flusse Sjass gesammelt.
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CH iBTETES 1IE T E H 080L E K ’ , n . sp,

Fig, a. F ig . b.

QlEABRl’CH. U lHGSSCHHITT.

Calamopora Dbrosa var spbaera. Rnssia and Ibe Ural, vol. 1, pag. 408, 1843.

Nur bei oberflächiger Untersuchung konnte man sich überreden, dass diese Form 
eine blosse Varietät der Petersburger Art sei, an der sie durch die kuglige Gestalt 
und durch die feinröhrige Structur erinnert. Ihre Structur ist aber noch um vieles 
feiner, denn auf 1 stehen an 4 Röhrchen neben einander und an 4 — 5 Kammern 
in einem Rohre über einander. Doch schon äusserlich unterscheidet sie sich leicht, 
da ihre bis 30mm dicke Kugeln constant einem fremden Körper, meist ein Stückchen 
Stein, in einem Falle eine Terebratel, umwickeln, und keine kreisförmige freie Scheibe an 
der Basisb ilden; und da ferner ihre Oberfläche und die Querbruchfläche, fig. a, nicht ein 
Netz von Polygonen, sondern verstreute dunkle, unregelmässige, rundliche und eckige 
Poren um ihren ganzen Durchmesser von einander entfernt, auf dem grauen Grunde 
zeigen. Das scheint zunächst der Natur der Gattung ganz zu widersprechen, doch 
entdeckt man mit Aufmerksamkeit in den Zwischenräumen überall bis zum Verschwin
den blasse Flecke, und erkennt, dass sie ebenfalls Röhrenmündungen sind. Es giebt 
daher hier zweierlei Poren, die e inen dunkel und so gestellt, dass sie rings von 
einem einfachen Kreise der a nde r en ,  obsoleteren umgeben sind. Der Längsschnitt, 
fig. b, lehrt, dass die obsoleten Poren die Mündungen concammerirter Röhrchen sind, die 
dunklen Poren aber Röhren ohne Septa entsprechen, die überall den Polypenstock 
durchziehen, doch in ihrem Verlaufe zuweilen in concamerirte Röhrchen übergehen. 
Würde man den Längsschnitt so (uhren können, dass er gerade durch die Milte der 
leeren Röhrchen ginge, so würde man eine regelmässige AUernanz beider Arten von 
Röhrchen sehen; da es aber wegen der Feinheit nicht gelingt, so liegen oft 2 — 3 
concamerirte Röhrchen neben einander. Uebrigens haben die Röhrchen darin den 
Charakter unserer silurischen Art, dass sie sich unregelmässig etwas verengen und in
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ihrer Richtung hie und da etwas wellig verwerten. Da alle Längsschnitte immer einen 
Theil der Röhrchen durchschneiden, so wird cs sehr schwer ihre Vermehrungsweise 
zu beurlheilen und es entsteht der trügliche Schein von Einsetzung vieler Röhrchen; 
man sieht aber einige Fälle deutlicher Theilung dnreh eine Längsfaser, die mitten in 
einem Röhrchen unterwärts aufhörl. Die Hauptcharakterc der Gattung lassen sich daher 
bestimmt beobachten. Der Bruch reisst immer die Röhrchen durch, und von Seiten
poren findet sich keine Spur.

Die Figuren a und b versinnlichen in starker Vergrösscrung ungefähr  die 
Structur der Art, doch bei b müssten nie zwei nicht concamerirtc Röhrchen anein
ander slossen.

In Menge in den kalkhaltigen Thonschiefern mit den ältesten silurischen Ver
steinerungen am Ylytsch, wo sie den Chaetetes pelropolitanus vertritt.

C H JS T G T E S -A R T E X  D E S  B E B 6 H A L K E S .

Diese Formen unterscheiden sich auf dem ersten Blicke durch die grosse Unre
gelmässigkeit ihrer Poren, weil die verhältnissmässig dicken Wandungen der Röhrchen 
sich nach einer oder der anderen Seite hin convex einbiegen, und daher die Ober
fläche wurmstichig durchlöchert ist, und nicht ein Netz polygoncr Maschen zeigt; 
ferner durch die im Umrisse ganz unrcgelmässige schalige, nie conccntrisch gezeichnete 
Basis, von der aus die Röhrchen büschelförmig divergirend, straff (nicht unregel
mässig wellig verworfen und verengt) zu Rasen aufsteigen, die häufig viel über l mm 
dick sind, endlich durch die Gleichmässigkeil in der Vertheilung der Septa iu den 
verbundenen Röhrchen, indem in derselben Höhe in allen Röhrchen die Sepia bald 
gedrängter, bald vereinzelter stehen, was hie und da eine concentrische Lage im 
Rasen abzusondern scheint. Doch giebt es auch benachbarte Röhrchen deren Septa 
sich nicht entsprechen. Der Rand der Poren scheint gekörnt, doch rührt das vielleicht 
von der crystallinischen Incrustation her.

Unseren Ansichten nach lassen sich nur zwei Arten im russischen Bergkalke 
unterscheiden, die sich nach den bisherigen Beobachtungen von zwei englischen 
Arten nicht unterscheiden. Die eine ist der Favos i t es  c a p i l l a r i s  Phill., dessen 
Röhren kaum y i mm dick sind, und der in grösseren Bündeln stets weite Räume ohne 
Septa zeigt; an den Stellen wo Septa entwickelt sind, stehen 4-— 5 Kammern auf 
2mm über einander. Die andere Art ist F a v o s i t e s  s e p t o s u s  Flemm. mit Röhr
chen von l mm Weite, überall concamerirt, an 2 — 3 Kammern auf 2mm über 
einander. ' -
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C H iB T E T E S  B E P T O W ft

avosile; scptos ns. Flemm. 1830. Brit. Anim. — Phül. 1836: Geol. of Yorksh. vol. 2. Mnt. L. pag. 200, 
lab. 2 , fig. 3 — 5.

Calamopora alveolaris. Fisch. 1836. Oryct. du Gouv. de Moscou, pag. 159, tab. 35, fig. 1, 2.
Calamopora polymorpha. Fisch. 1836. Oryct. du Gouv. de Moscou, pag. 159^-tab, 35, fig. 3 , 4.

Da die Diagnosen der Oryclographie aus Goldfuss abgeschrieben sind, so passen 
sie nicht auf die zugehörigen Abbildungen und gehören hier nicht her.

Im Bergkalke bei der Station Lutschinskaja-Gorka, zwischen Tichwin und Ust- 
jushna, Gouv. Nowgorod.

  radians. Londsd. 1845. Russia and the Ural by Murch., Vern., Keys. vol. 1, pag. 595, tab. A, lig. 9.
  dilalalus. id. ibid. pag. 596.

In dem unteren crystallinischen und oft dolomitischen Bergkalke des Timangebirges 
überall häufig, auch an der Soiva, Zufluss der Petschora.

Stenopora crassa. Londsd. 1845. Russia and the Ural, vol. 1, pag. 632, lab. A, fig. 12.

Diese Art habe ich in so schlechten Exemplaren aus dem permischen Kalksteine 
an der Wytschegda, Dorf Myldyna, mitgebracht, dass ich sie bei Gelegenheit der 
vortrefflichen Exemplare die Schrcnk von dem Dorfe Ust-Joschuga an der Pinega 
imtgebrachl hat, in Schrenk’s Reise zu beschreiben vorziehe.

C IL B T E T E S  C A P I L L A B I S

S T E N O P O R A  C R A SSA ,
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A lT liO P O R A  8 E R P E N 8 .

Tobipore serpens. 0. Fabr. Fn. GrOnl.
Aulopora serpens. Goldf. 1626. Pelref. Germ. pag. 82, lab. 29, fig. 1.

Auf Stromatopora polymorpha festsilzend, aus den devonischen Schichten an der 
Uchta, Zufluss der Ishma. Es ist die kleinere Varietät, Rohren 0,3 — 0,4“““ dick, 
Mündungen sessil, verengt, in Abständen die nur wenig über l mm betragen.

Eben da, auf einem Stücke (Lithodendron} caespilosum, eine Form mit Röhr
chen Yon mehr als l mn> Dicke, und mit e iner  Mündung die von einem l,5mm langen 
Stiel getragen wird, so dass man an Aulopora tubaeformis Goldf. denken kann; doch 
eine andere Mündung ist wieder verengt, und nirgends sieht man sie so stark erwei
tert, wie bei der wahren tubaeformis; daher diese Form doch nur für eine Varietät 
von Aulopora serpens angesehen zu werden verdient.

M s  B R V O Z O A a

C E R IO P O R A  B I C E t n m s , n .  s p .

Tab. III, ß g .  13, 13a.

Ein cylindrisches Reis, kaum l mm dick, gablig (nuter stumpfem Winkel} ver
ästelt, beseLzt mit sehr länglichen, subrhomboidischen, in Quincunx gestellten Poren; in 
Längsreihen kommen 2 Poren auf l mm deren Abstand von einander ihre Länge 
übertriJR, in Querreihen stehen 3 Poren auf einer Seite des Cylindcrs in Abständen, 
die kaum so viel als ihre Weile messen (was auf der vergrösserten Abbildung ver
fehlt gezeichnet ist}; in einer schiefen Reihe zählt man an 7 Poren auf einer Hälfte 
des Zweiges. Zwischen je 2 Poren einer Längsreihe stehen 2 microscopische Wärz
chen, von denen das untere oft obsolet ist; daher stehen um jede Zelle 6 Wärzchen. 
Der Querbruch dieser kleinen Koralle zeigt eine zeitige Structur, doch wenig deutlich.

Zu Ceriopora stellen wir diese Koralle gemäss den von Ehrenberg gegebenen 
Charakteren, Schrift, der Berl. Acad. 1838. Ceriopora nodosa Fisch., Millepöra rhoin-
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bifera Phill. sind verwandte Arten derselben Formation, die genauer verglichen werden 
müssen, um ihre Unterschiede feslzuslellen.

Im Bergkalke am Wol, Zufluss der Wytschegda, mit Chonetes sarcinulata ver
einigt.

FENESTELIiA .

Diese Gattung wurde zuerst 1839 von Londsdole, in Murch. Sil. Syst. pag. 
677, eingeführl. Wenn wir aus dem dort gegebenen Charakter diejenigen Merkmale 
ausschliessen, die sich bei Relipora wiederfinden, so bleibt zur Unterscheidung: 
„Eine Reihe vortretender Poren an jeder Seite der Zweige äusserlich; die Zweige, 
„wo sie regelmässig dicholom sind, verbunden durch entfernte Querfortsätzc an denen 
„keine vorlrelenden Poren sichtbar." Dagegen öilhen sich die Zellen z. B. bei Re- 
tipora cellulosa L. sp., einer typischen Art ihrer Gattung, an der concaven Seite 
und die länglich ovalen Lücken durchbrechen eine gleichartige Platte, an der keine 
Art von Querfortsätzen sich auszeichnen. Diese Unterschiede hat jener tiefe und 
genaue Beobachter, der sie einluhrle, selbst wieder aufgegeben; erst, indem er Fc- 
neslella-Arten von Van-Dimen’s Land mit vielen Porenreihen auf jedem Zweige an 
der concaven Seile in Darwin’s Yolcan. Isl. 1844 beschrieb und in Slrzeletzkx’s 
Descript. of New South Wales and Yan Dimen's Land, 1845, abbildelc; dann durch 
reichliche Erläuterungen über die neuen Charaktere in Russia and (he Ural by Murch., 
Ycm., Keys. 1845, pag. 626 — 629. Da heisst es, dass den wahren Retiporen 
jenes Lager capillurer Röhrchen, das bei Fenestella zwischen der Zellenschicht und 
der anderen fein-porösen Seile zu beobachten ist, gänzlich fehlt. Alle übrigen Unter
schiede werden als unbedeutendere Nebenrücksichten betrachtet. Doch hat uns die 
Untersuchung der Retipora cellulosa, der einzigen lebenden Art, die wir zur Hand 
haben, überzeugt, dass dieser vermuthele Slructurunterschied nicht begründet ist. 
Calcinirt man ein Fragment dieser Relipore an der Lichtflamme, und ist die feinere 
Structur des Kalkgerüstes dadurch deutlich geworden, so entdeckt man mit einer stark 
vergrüssemden Lupe auf einem Bruche in der Längenrichtung der Lücken zwischen 
der Zcllenschicht und der äusseren porösen Rinde unverkennbar dieselben Capillarfasem, 
die Fenestella auszeichnen sollen. Diese Gattung können wir daher nicht so umgrenzen, 
wie Londsdale es in der letzten Zeit wahrscheinlich in der Absicht gethan, um alle 
Nelzkorallcn der Transitionszeit als ein einziges Gcnns den Retiporen der Jetztwelt, 
die schon durch den Habitus sich auszeichnen, entgegen zu setzen. Wir schliessen
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uns daher mit Vergnügen an die Ansichten M'Coy's, Synops. of Ihe Carb. Lim. Foss. 
of Irel., 1844, und Zerfällen Londsdale’s Gattung Fenestclla in mehrere Genera, in
dem wir sic, seiner früheren Definition gemäss, auf die Formen beschränken, deren 
dicholome, von der Basis aus* divergirende Ruthen durch zellenlose Quersprossen rost- 
förmig verbunden sind und nur zu zwei Porenreihen an einer (der äusseren?) Seile 
(ragen. Die Ausbreitung mag gewöhnlich trichterförmig gewesen sein.

F E K E S T E L L A  A ü T l f l A .

Tab. I I I ,  f ig .  9 ,  9a , 9b.

Relepora antiqua. Goldf. 182G. Petref. Germ. pag. 28, tab. 9, fig. 10. Aon Gorgonia antiqua, ejnsd, 
Fenoslella antiqua. Londsd. 1840. Geol. Trans. 2-nd Ser. vol. 5 , tab. 58, fig. 10. Aon Fenest. antiqua 

ejnsd. in Murch. Sil. Syst.
Fencslella antiqua. Phiil. 1841. Palaeoz. Foss. pag. 24, lab. 12, fig. 35.

Auf ö1““* stehen an 5 Maschen in einer Längsreihe und an 10 bis H  Längs
reihen neben einander. Z e lle n lo se  Fläche, fächerförmiges Fragment: Maschen sehr 
länglich, halb so breit als lang, oval oder sub-reclangulär, ohne Ordnung in Längs
reihen neben einander gestellt; Ruthen enger als die Maschen, oft dicholom, hie und 
da etwas wellig. Quersprossen dünner als die Ruthen, nicht tiefer liegend. Unter 
der Lupe sicht man auf den Ruthen zu 2 bis 4 erhabne Längslinicn, die zuweilen 
gekörnt erscheincm, und hie und da eine mittlere Längsfurche. An den angegriiTcnen 
Stellen kommen auf jeder Ruthe 2 altemirende Zellcnreihen zum Vorschein, 4 bis 5 
Zellen in einer Reihe längs einer Masche, die bei gleichmässig angegriffener Ober
fläche die Gestalt von zwei in einander greifenden Reihen sehr länglicher Hexagone 
mit zickzackförmiger Sutur gewinnen. So erscheinen sie auf einem Exemplare von 
Woronesch .An dem abgebildclcn Exemplare erscheinen sic nur als Poren an beiden 
Seiten einer Ruthe.

In den devonischen Schiohlcn an der Uchta vereinigt mit Lilhodendron caespi
tosum; — in denselben Schichten vereinigt mit Spirifer Anossofi bei Daewiza, an 
einem Zuflüsse des Don, Gouv. Woroncsh.

F E S E S T E L U  C A B I.V 4 T A .

Tab. I I I ,  f ig . 12, 12a, 12b.

Fenestetla carinala. M’Coy. 1844. Synops. of tbe Carb. Limcst- Foss. of Ireland, lab. 27, fig. 12.

Auf Gmm stehen 13 ovale Maschen in einer Längsreihe, und 13 Längsrelhcn 
neben einander. Zellige Fläche: wenn sie etwas abgenutzt ist, zeigt rundlich ovale,



PTYLOPORA. 187"

kleine Maschen, deren Länge kanm so Yiel misst als die Breite der Ruthen, an denen 
jederseits eine Reihe pustulös vorspringender Toren, 8 längs 3 Maschen in einer 
Längsreihe, erscheinen. An unversehrten Stellen sind die kleinen Quersprossen 
zwischen den vorspringenden, gekielten Längszweigen so versteckt, dass die Maschen 
undeutlich werden. Auf jedem Kiele eine Reihe durchbohrter Höcker, die an ab
genutzten Stellen verschwindet, wo dann auf jedem Zweige in zwei Reihen altemi
rende, in einander greifende Zellenräome, wie bei der vorigen Art, erscheinen. An 
einem Exemplare ist die Zcllenschicht ganz abgetragen, und man sieht die darunter 
liegenden Capillarfasem als erhabne Linien auf jeder Ruthe. Z e llen lo se  Fläche: 
Die Quersprossen erscheinen hier nicht eingesenkt, da die Ruthen flach sind und in 
derselben Ebne liegen; die Oberfläche ist sehr fein granulirt. Im Bergkalke des Ti- 
mangebirges, am Flüsschen Belaja; von Ruprecht an der Indiga, Mündung des Baches 
Gusinetz, gefunden; in einem Gerölle an der unteren Petschora. — Ein Fragment aus 
dem Bergkalke am Ylytsch mit Choneies comoldes, an dem nur die Capillarschicht zu 
sehen war, scheint zu dieser Art zu gehören.

P T Y L O P O R A . IH’C oy .

Unterscheidet sich von Fenestella nur dadurch, dass die Ruthen des Netzes sich 
zweizeilig um eine gemeinsame Axe, wie der Bart einer Feder, zusammenstellen; 
daher sind sie einander ganz parallel und selten dicholom.

P T Y L O P O R A  PLV1H A.

Tab. I I I ,  f ig . 11, 11a.

Ptylopora plnma. STCoy. 1844. Synops. of the Carb. Limest. Foss. 6f Ireland, pag. 200, tab. 28, fig 6. 
Retepora prisca. Portlock. 1843. Geol. of Londonderry, pag, 325, tab. 22, A, fig. 5.

Auf 6*® stehen 5 Maschen in einer Längsreihe imd an 7 Längsreihen neben 
einander. Z e itig e  Fläche: Maschen länglich oval, oder sub-hexogonal, regel
mässig altemirend neben einander gestellt; ihre grösste Breite misst kaum mehr als 
die Dicke der Ruthen, die merklich die Dicke der Quersprossen überlriflt. Auf dem 
vorliegenden Fragmente von 25®® Länge, verlaufen alle Ruthen genau parallel ohne 
Dichotomie. Auf ihrer Milte erhebt sich ein feiner, knotiger Kiel, der zwischen den 
Maschen, indem er um jede einzelne etwas herumbiegt, in regelmässigen Wellen
linien sich durchwindet; die Knötchen sind theils geschlossen, theils wenig olfen 
(durch Abreibung?}. Jederseits auf dem Abhange jeder Ruthe erhebt sich eine 
Reihe durch einen runden Poms geöffneter Pusteln, altemirend mit denen der anderen

24*
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Seite, oll etwas in die Maschen vorspringend, von denen die an den Sprossen 
gegenüber stehenden fast bis zur Berührung sich an einander drängen; 14 Poren 
stehen längs 4 Maschen in einer Reihe. Die z e lle n lo se  Seile lässt sich nach einem 
Abdruck erkennen und hat eine glatte Epidermis gehabt, unter der sich eine capillar 
gestreifte Lage, mit an 4 Streifen auf einer Ruthe, befand; dabei sind die Ruthen 
flachrnnd, die Quersprossen breiter, die Maschen kürzer gewesen.

Gorgonia prisca Gold., Petref. Germ. pag. 103, tab. 36, flg. 12, scheint eben 
so wie unsere Art Längszweige mit gewundenen Kielen zu haben; doch bei ihr misst 
eine Längsreihe von 5 Maschen nahe 12mm, und 7 Maschenreihen stehen auf 9mm 
neben einander, und längs 2 Maschen zählt man schon 13 Poren in einer Reihe.

In einem Bergkalkgerölle der unteren Petschora vereinigt mit der Fenestella ca- 
rinata Porti, und mit Productus purctalus.

P O L Y F O B A . ITI’C oy .

M’Coy. 1844. Synops. of Ihe Carb. Lim. Foss. of Ireland, pag. 206.

Schon dem äusseren Ansehen nach unterscheidet sich diese Gattung von Reti- 
pora durch die Anordnung der Lücken, oder Maschen ihres Netzes. Alle Maschen 
ordnen sich in Reihen, die durch Einsetzung vermehrt, bis an den Rand der Aus
breitung regelmässig fortstrahlcn, und sind genau in derselben Richtung verlängert. So 
lassen sich immer dichotome Längsruthen, durch Quersprossen roslförmig verbunden, 
unterscheiden. Das Netz von Retipora dagegen scheint gleichsam durch Verschmel
zung wellig gewundner Zweige entstanden und die Maschen, wenn man sie in Reihen 
verfolgt, stehen schief. Ein wichtigerer Unterschied ist, dass die Quersprossn von 
Polypora zellenlos sind. Doch leicht verkennt man das an Fragmenten gewisser 
Arten, weil die Längsrulhen mit vielen £ 3 — 6} Lüngsrcihen in Quincunx geordneter 
Poren besetzt sind, die sich an den Sprossen so sehr nach den Seiten drängen, dass 
der zellenlosc Damm zwischen den Ruthen sehr schmal wird, und zuweilen sogar 
durchrcisst. Aber sobald man grössere zeitige Flächen übersieht, so ist der zellcnlose 
Damm unverkennbar. Die in vollkommneren Exemplaren bekannten Arteu bilden weil 
ofTne Trichter, an der Innenseite mit Poren deren Ränder nie aufgeworfen sind. 
Unter der Zellenschicht folgt, wie bei den verwandten Gattungen, eine Lage capfl- 
larer Fasern und dann eiue äussere Kalkepidermis.
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P O L Y P O R A  O H B I C R I B K A T A , n .  ap .

Tab. I I I ,  f g .  7 , 7a.

Ausbreitung stumpf trichterförmig, schlägt sich in weile Falten ein, und bildet 
• einen mannigfach buchtigen Trichterrand; durchbrochen von sub-kreisrunden Löchern, 

die in divergirenden Längsreihen und in schiefen Querreihen sich verfolgen lassen. 
Auf 5 »>01 stehen an 3 Löcher in einer Längsreihe ([bei sehr grossen Exemplaren an 
einigen Stellen nur 2y 2~) und 3 bis 3y* Längsreihen neben einander. Die Weile 
der Löcher misst an l min, ihre Abstände in Längs- und Querreihen messen weniger* 
Die Basis des Trichters zeigt keine Löcher, weil sie durch die Verdickung der äus
seren Lage ausgefüllt sind. Die äusserste Lage scheint unter der Lupe obsolet kör
nig und gerunzelt; unter ihr erscheinen zahlreiche Längslinien, ([an 8 auf einem 
Zweige}. Die innere Fläche ist nicht zu beobachten, doch an einer bis auf die Zellen
räume abgeschliiTenen Stelle tmd an den Querbrüchen der Längsruthen, sieht man 
Zellen in schiefen Querreihen angeordnet, zu 4 bis 5 auf einer Ruthe. Auch an der 
Basis des Trichters sieht man auf einer abgeriebenen Stelle gedrängte Zellenporen, 
4 bis 5 neben einander.

Zwei beschriebne Arten scheinen so verwandt, dass sie vielleicht von der unsri- 
gen nicht specifisch verschieden sind. Die eine ist Relepora flexuosa D’Orb., die 
sich nur durch den spitzeren Trichter unterscheidet. Denn wir vermulhen, dass der 
zellenlose Damm zwischen den Ruthen an ihr übersehen worden ist. ([S. D’Orb. Geol. 
de l’Amer. merid. tab. 6, Gg. 6.) Die zweite Art ist Polypora papillala M’Coy, die 
aber durch regelmässig gestellte Warzen an der zellenlosen Seite und durch nur 3 
Längsreihen von Poren auf jeder Ruthe sich unterscheidet.

A us dem Bcrgkalke nn der Belaja. Ruprecht hat d ieselbe Art in sehr grossen  

fächerförmigen Fragm enten, deren eins an i20mm Breite bei 90mm Länge m isst, von 

der Mündung des Flüsschen Gusinelz an der Indiga mitgebracht.

PO IiYPO H A  B IF I RCATA.

Tab. I I I , fig . S , Sa, Sb.

( ' )  Uplepnra liilurcata. Fisch. 1S37. Oryct. du Gouv. de M oscou, tat). 3!), lig. V.

A usbreitung an Fragmenten fächerförmig. A uf 5 mm an 5 Löcher (zu w e ilen  nur 4 }  

in einer L ängsreihe, und 5 Längsreihen neben einander. Z c l l c n l o s c  F l ä c h e :  die
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Zweige zwischen den Längsreihen der Maschen, oder die Rulhen nehmen nllmfihlig 
zu, bis ihre Breite so viel wie die Weite der Löcher beträgt; dann sind sie von 
einer neuen Längsreihe von Löchern durchbrochen und erscheinen jederseits von dieser 
neuen Reihe kaum y i  so breit als vordem. Die Dicke der Quersprossen misst nicht 
halb so viel, als der Durchmesser der Löcher. Maschen länglich, sub-oval in Längs
reihen bald ahernirend, bald in gleicher Höhe neben einander gestellt. Oberfläche 
dicht, unter der Lupe fein granulirl; wo sie abgericben ist erscheinen erhabne Längs
linien, 7 bis 12 auf einem Zweige. Wenn diese Lage durchgerieben ist, so erschei
nen die Zellenräume zu 5 bis 8 in einer schiefen Querreihe auf einer Ruthe. An der 
Basis sind dio Zcllenräume so weit, dass sie sich hexagon an einander drängen, doch 
bei weiterem Abschlcifcn sieht man, dass sie sich zu kleinen Poren verengen. Die 
Mitte der Quersprossen ohne Zellen. Die Feinheit des Gewebes unterscheidet diese 
Art von den vielleicht verwandten: Relcpora laxa Phill., Gorgonia iastuosa Kon. 
Mit Zweifel ziehe ich hieher Fischer’s nicht zureichend erläuterte Art, deren Bestim
mung um so bedenklicher als die Massverhfillnisse in den Abbildungen der Oryolo- 
graphie nicht genau genug sind.

Aus dem Kalksteine an der Belaja, Zufluss der Indigo.

P 9 L V P O H A  Iim rS ID U IV L ireB H M .

Gorgonia inCundibuliformis. Goldf. 1826. Petref. pag. 98, tab. 36, fig. 2a, excl. aliis.
Fenestella infondibnliformis. Londsd. 1845. Russia and (he Ural by Murch., Vern., Keys. voL 1, pag. 629.

Ein kleines Fragment aus dem oolilhischen Kalke der pcrmischen Formation an 
der Wytschegda bei Uslnem, zeigt die etwas abgeriebenc zeitige Seile. Zweige 
breit, stumpf dachförmig, dicholom verästelt, verbunden durch an halb so dicke Quer
sprossen. Auf einem Zweige zählt man in einer schiefen Querreihe 5 sub-hexagone 
Zcllenräume, die Quersprossen sind zellenlos. Auszeichnend sind die sehr länglich 
ovalen Maschen, die bei l mm Breite an 3 bis 4mm lang sind; an 10 Zellen in einer 
Reihe längs einer Masche. Andere Details lassen sich nicht beobachten.

Ein Fragment derselben Art hat Schrenck von Ust-Joschuga an der Pinega mil
gebracht. Es zeigt die zeitige Fläche, und da eine Stelle unversehrt ist, so erscheinen 
dort enge runde Poren. Die Zweige sind nicht dachförmig gekielt, sondern convex.
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P 0 L T P « R A  B I A R M I C A , n .  «p .

Tab. I I I , f ig . 10.

Ausbreitung weit trichterförmig, durchbrochen von Längsreihen kleiner, länglich
ovaler Löcher, die an so breit als lang sind und sich in schiefen Querreihen 
verfolgen lassen. Auf 5“““ stehen 3 (ß y Q  Löcher in einer Längsreihe, und 4 
Längsreihen neben einander. Die Zweige beiderseits flach gewölbt oll dichotom, so 
breit oder breiter als die Löcher; die Sprossen halb so breit, liegen an der inneren, 
porösen Seite tiefer als die Zweige, an der äusseren in derselben Ebne mit ihnen. 
Poren, wenn sie unversehrt sind, kreisrund, flach gerandet, in Längsreihen altemirend; 
auf den Zweigen zählt man dicht über einer Dichotomie nur an 3 Poren; weiter 
meist 4 ,  und dicht unter einer Dichotomie an 6 in schiefer Querreihe. Diese Poren
reihen drängen sich an jeder Sprosse seitwärts und es wird der zellenlose Damm 
zwischen den Zweigen oft zum verkennen enge. Doch auf grösseren Flächen ist er 
höchst auflallend und nicht zu übersehen. Die Zellenschicht liegt hier, wie bei an
deren Arten, auf einer Sohle capillarer Röhrchen, die äusserlich scheinbar dicht ist 
und mit dem Alter 6ich sehr verdickt. Unter der Lupe zeigt sie an der Aussen- 
fläche des Trichters sehr obsolete und leicht granulirte Längsrunzeln; auf dem Quer
bruche, besonders nahe der Basis, die Capillarröhrchcn, die sie schief zu durchsetzen 
Scheinen. Eine eben so beschaffene Lage bildet sich auch an der porösen Innenseite 
mit dem Alter und verdeckt völlig die Zellen; an der Basis sind auch die Löcher 
oder Masohen gewöhnlich ausgefüllt, und die Koralle wird über 3mm dick.

Im oolithischen Kalke der permischen Formation an der Wytschegda bei Uslncin 
gemein. In der vollkommensten Erhaltung aus den Mergelkalken an der Pinega bei 
Ust-Joschuga von Schrenck mitgebracht.

C O S C I V l lU ,  n .  g e n .

Blattförmige, gelappte Ausbreitungen, aus zwei auf einander liegenden Schichlcu, 
deren freie Flächen in Quincumx geordnete Poren zeigen, so dass man auf dem 
Querbruche des Blattes, die nach beiden Seilen hin zweizeilig vcrlheilten, rührigen, 
achrägcn Zellchen siebt; ganz wie bei Eschara. Doch hier ist die blattförmige Aus
breitung von regelmässigen Reihen Löcher durchbrochen, wie bei Adcona cribiifor- 
mis, von der sie wieder durch den Mangel eines gegliederten Stieles abweicht. Diese 
Ausbreitungen werden von dicht zeitigen, verästelten Stielen, wie cs scheint, getragen,
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die durchaus die Slructur der Escharen haben und nur durch die grosse Dicke sich 
auszcichnen. Auch darin stimmt unsere Gattung mit Eschara überein, dass die Inter- 
cellularsubstanz Yon verticaien Capillarröhrchen durchzogen ist. Diese Substanz lüllt 
mit dem Alter auch die Löcher aus, die sich dann als zellenlose Flecke auszeichnen.

Wenn wir bei den Anthozoen die Art und Weise der Fortpflanzung zu geme- 
rischen Abteilungen benutzen, so können wir wohl auch hier als eignes Genus die 
Formen betrachten, die bei übrigens völliger Uebereinslimmung mit Eschara, durch 
die regelmässigen Löcher des Blattes auf ein rhytmisches Aufhören der Gemmen
bildung in' den Zellenreihen hinweisen. Die interessante Gorgonia proava Eichw., 
Urwelt, H. 2, pag. 44, tab. 1, flg. 5, aus silurischem Kalksteine, scheint dieser 
Gattung anzugehören.

C O S C IK IU n  C Y C L O F S , m. i p .

Tab. H 1 1 f ig . 5 , 5 a , Sb.

Ein grosses Blatt, durchbrochen yon an 2,2mm weiten, kreisrunden Löchern, 
flg. 5, deren kleinster Abstand von einander meist 3,7mm misst und die in Quincunx 
so gestellt sind, dass die schiefen Reihen, zu denefi sie sich anordnen, krummlinigt 
erscheinen. Auf 20mm in schiefer Reihe 4 Löcher neben einander. Die Oberfläche 
senkt sich zu den Löchern ein, die zuweilen ausgefullt und dann durch ein Grübchen
vertreten sind. Die Oberfläche bedeckt von in Quincunx geordneten, nicht vorsprin-

\

genden Zellenmündungen, die meist länglich oval, oft eiförmig, zuweilen an einem 
Ende mit einem kleinen Vorsprunge, selten fast rund sind, und deren man in schiefer 
Reihe auf 2mm an 5 zählt. Zwischen den Poren ist die wohlcrhallene Oberfläche 
fein granulirt. Auf dem Querbruche, fig. 5, b , sicht man zwei deutlich geschiedene 
Lagen, durch welche von beiden Seiten her die Zellen nur wenig schief und ohne 
sieh zn verengen dringen. Ist eine Zcllenschicht abgclösel, so sieht man ihre Soh
lenschicht ([fig. 5 , a) durchbrochen von scharfrandigcn Löchern, mit feinen, sub- 
parallelen, etwas gewundenen Längslinien. Beobachtet man Exemplare die mehr und 
mehr abgericbcn sind, so überzeugt man sieh, dass die Längslinien den Suturen der 
Längsreihen altcmircnd neben einander liegender Zellchen entsprechen. Auf 5mn 
ilegen an 23 Längslinien neben einander. Diese Beschreibung ist nach den Exem
plaren aus dem Bcrgkalke an der Belaja, Zufluss der Indiga, entworfen. Dr. Ru
precht hat ein anderes Exemplar aus dem Bergkalke an der Mündung des Flüsschen 
Gusinctz in die Indiga mitgebrncht, das die Basis der siebförmigen Blätter zu sein
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scheint. Es besteht ans verflstelten und schaufelförmig erweiterten Zweigen von dem 
Habitus der Palmipora aloicornis. Die Schaufeln and an 5mm dick und zeigen sehr 
deutlich auf dem Querbruche die doppelte Zellenlage, geschieden durch ein dünnes 
Sohlenblatt, und die Capillarröhrchen der Intercellularsubstanz, denen auf der Ober
fläche feine Körnchen, zu 3 bis 4- zwischen zwei Zellenmündungen, entsprechen. Bei 
einer solchen Dicke des Blattes sind auch alle Löcher von Intercellularsubstanz aus
gefüllt, und erscheinen als weissliche 2,2mm lange, ovale Grübchen, an 5 auf 20mm 
neben einander. Sieht man nicht auf diese Grübchen, so ist die Aehnlichkeit mit 
Flustra palmata M’Coy sehr gross. Die Masse bezeugen, dass dieses Exemplar zu 
unserer Art gehört.

C O S C m i l U  8 T E N O P 8 , n .  a p .

Tab. I I I , fig. 6 ,  6a , 6b , 6c.

An dieser kaum l"““ dicken Art lässt sich die Structur weniger deutlich beobach
ten; doch an einem kleinen Fragmente wurden mit Sicherheit auf dem Querbruche von 
beiden Seiten her eindringende Fasern und eine mittlere Sutur constatirt, und 
beobachtet dass beide Flächen auf dieselbe Weise mit erhabnen Körnchen besetzt 
sind, was eine Folge der Ausfüllung der Zellen mit dunklerem Kalke ist, der dann 
eine Art Axe bildet (Ocellaria, Lamour}. Poren oval, oder kreisrund, auf 2mm 6 
bis 8 neben einander. Die Art ist ausgezeichnet durch die 111111 langen, engen Lö
cher, von denen das Blättchen durchbrochen ist und die in etwas gebognen Längs
reihen, kaum über Im» auseinander, sich folgen. Der Abstand zwischen benachbarten 
Löchern neben einander liegender Längsreihen misst an 1,8““ .

Fig. 6b und 6c stellt ziemlich lange, verästelte, flachgedrückte Stengel dar, die 
mit dieser und der vorigen Art Vorkommen, und die man für den Stamm einer dieser 
Arten halten kann, da der Querbruch genau die Structur der Escharen zeigt £fig. 6c}. 
Da auf 2mm 6 bis 8 Zellcnmündungen kommen, stelle ich sie zu dem Gose, stenops.

Aus dem Bergkalke an der Belqja, einem Zuflusse der Indiga.

25
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3. F O L, TtTLLALMMMA.

FL'SCLOTA C rO iU T D H IC A . F la c h .

Fosulina cylindrica. Fisch. 1837. Orycl. da Gouv. de Moscou, pag. 126, pl. 18, fig. 1 — 5.
Fusolina depressa. id. ibid.
Fusulina cylindrica. D’Orbigny. 1845. Rnssia and the Ural by March., Vera., Keys. vol. 2, pag. 16, (ab. l,fig .l.

Im Bergkalke an den Ufern der Soiva, und besonders schön an den Ufern der 
•Belaja, Zufluss der Indiga. Man sicht daran genau die von D’Orbigny meisterhaft 
erläuterte Structur, an abgericbenen Exemplaren auch die mittlere bandförmige Lücke 
der Scheidewände. Die einzelnen Körnchen sind an 7mn> lang, 2mm breit; zeigen im 
Querschnitte auf den weiteren Spiralumgnngen zu 30 Scheidewände: von der mittleren 
Lücke zu den beiden Enden der Spindel hin zählt man 8 bis 9 Zellen.

II. RADIATA.

Von Crinoidcen sind nur mehr oder weniger unbestimmbare Stiele in den siluri- 
schen, devonischen und permischen Schichten vorgekommen. Da aber in jeder For
mation sich verschiedene gezeigt haben, so scheint es nicht unnütz, sic zu erwähnen.

1) Tab. 2, fig. 7. Fragment eines Stiels aus dem oberen silurischen Kalke 
am Ylytsch von 19m,n Durchmesser, mit einem 9y£mm weiten ovalen Kanal, aus 
3 y 2mm hohen Gliedern, die äusserlich zu 3 Furchen und daher 4 erhabne Runzeln 
oder Ringe zeigen. Die Suturfläche der Glieder sehr fein radial gestreift; an 26 
Strahlen auf 8m(n längs dem Rande. Am ähnlichsten ist die Säule die Porllock aus 
den silurischen Schichten Irlands abgcbildet hnt. Gcol. of Londondcr. pag. 345, tab. 
15, fig. 2.

2} Tab. 2, fig. 8. Stiele aus ziemlich gleich grossen ein wenig geschwol
lenen glatten Gliedern, mit feinem runden Nahrungskanal und radial gestreiften Sulur- 
flächen, sind den devonischen Schichten eigen und kommen am Sjass und am Wol
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vor. Aebolicbe Fragmente hat Goldfass za seinem Cyathocrinus pinnatus gezählt, und 
Römer sen. unter diesem Namen, Harzgeb. pag. 7 , tab. 3, fig. 9, abgebildet. Bei 
Phillips findet man sie unter dem Namen Actinocrinus lenuistriatus, Palaeoz. foss. 
fig. 44.

33 Im permischen Kalksteine am Flusse Well, und nach Schrenck im Mergelkalke 
derselben Formation an der Pinega, bei Ust-Joschuga, finden sich Stielfragmente 
ähnlich denen des sogenannten Encrinites ramosus Schllth. — Es ist aber kein En- 
crinites, da man an einigen Säulenstacken, die Suturflächen von einzelnen Hfllfsarmen 
sieht. Die Säulen haben 3 bis 5mm Durchmesser, und auf einer Höhe die so viel 
als der Durchmesser misst, kommen oll 3 Glieder (bis 5). Die Glieder sind glatt, 
zuweilen gleioh und cylindrisch, zuweilen geschwollen und dann abwechselnd kleiner. 
Kanal an i"“" weit, rund, mit etwas erhabnem Ronde, umgeben von einem ziemlich 
glatten Hofe, auf dem man unter der Lupe zuweilen Granulationen, selten feine radiale 
Streifen sieht. Am Rande stehen 25 bis 30 starke radiale Falten, die sich selten, 
etwa an den letzten Säulengliedern, nach dem Rande hin durch eine kleine Furche 
spalten und durch kurze eingeschobene Falten vermehren.

III. MOLLUSCA.

A.  B R A C H I O F O D A .

Fam ilie: Articulala: mit articulirtem Schlosse und einer Schale aus Kalksubstanz, 
die von gedrängten faltigen organischen Blättchen durchsetzt, und zuweilen von ver- 
ticalcn Capillarröhrchen durchbohrt ist; — nicht hornartig.

a) L ep tacn id ae . Die Schale, an der die Wimperarme geheftet waren, ist 
aussen concav und mit der anderen subconcenlrisch gewölbt.
A nm erkung. Man unterscheidet an diesen Muscheln eine Gegend für die Einge

weide, zunächst der Mitte des Schlosses, den V is c e ra ld is c u s , von dem
25*
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Theile der Schalen, der nichts als den dflnnen Mantel einschliesst und 
S chleppe Yon L. y . Buch genannt wird. Wo die Schleppe knieförmig ab
gesetzt ist, scheint es, dass nach ihrer Bildung der Discus nicht mehr wach
sen kann. Bei unserer jetzigen Lilleratur entsteht eine grosse Verlegenheit 
über die Benennungen, welche die beiden Schalen der Brachiopoden von 
einander unterscheiden sollen. Richard Owen, der tiefsinnigste Zoolog unserer 
Zeit und der gründlichste Kenner des Baues der Brachiopoden, sagt in seinen 
Vorlesungen über vergl. Anatom, der Evertebraten. 1843. pag. 280: „Das 
„Verhfiltniss der umschlossenen weichen Theile zu der zwoischaligcn Muschel 
„der Brachiopoden ist der Art, dass bei Terebrateln die durchbohrte Schale 
„als untere oder ventrale, die undurchbohrle oder kürzere als dorsale Schale 
„angesehen werden muss." Demnach sind die Benennungen der Schalen in 
den wichtigsten Werken über fossile Brachiopoden ganz verkehrt! Es wäre 
aber in einer bloss ergänzenden Arbeit, wie die vorliegende, wenig anzurathen 
sich durch eine den Hauptwerken zuwider laufende Terminologie unzugänglich 
zu machen. Daher ist hier interimistisch die alte Terminologie beibehalten. 
Wo aber ein allgemeineres Verhalten der Schalen ausgedrückt werden sollte, 
wie in dem vorstehenden Satze, ist darauf Rücksicht genommen worden, dass 
bei allen Brachiopoden die Arme an derselben analogen Schale befestigt sind: 
an der Dorsalschale Owen, Ventralschale Auct. Man könnte sie Brachial- 
und die entgegengesetzte Anlibrachial-Schale nennen.

P R Ü D l'C T l’S . § o w .

Die Oberfläche mit Röhren besetzt, die längs dem gewöhnlich scharfen Schloss
rande der convexen Schale in Reihen geordnet sind; ohne Area (*). Im Inneren der 
Schalen eine kurze mittlere Längslciste, die ausfallen kann und die dann eine Furche 
zurücklässt; umgeben von ein Paar flacher, dendritischer Genitalgruben £•*), neben

( • )  Mit Ausnahme zweier Arten mit rundimentärer Area, die vielleicht mit Recht von Herrn King 
zu einer besonderen Gattung erhoben werden.

(•* ) Nach Owen sind die Ovarien und die Testikel der Brachiododen von derselben dendritischen 
Form und es giebt ihrer mehrere Paare, die in beiden Mantellappen feslsitzen. Bei Productns scheinen diese 
Organe von so grösser Consislenz gewesen, dass zuweilen mehr als ihr Abdruck Im Stein erhalten ist. 
So sehe ich bei Pr. horridus Sow. von Humblelon, wenn die obere Schale abgetragen ist, die Ovarienblälter 
zweizeilig, wie den'Bart einer Feder, um die Millelleislc geordnet. Fallen diese Blätter aus, so erscheint 
die Innenfläche des Ovariums in Abdruck in Gestalt zweier dendritisch geflderter Zweige, die vom um die
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denen in der convexen Sehale zwei fasrige Muskelgruben, in der conoaven zwei 
henkelförmige Schwielen oder Leisten, Träger der Arme, erscheinen. Millen auf dem 
Schlossrande der concaven Schale sieht man bei vielen Arten einen mehr oder weniger 
entwickelten, dreilappigen Zahn, der von zwei Knötchen der anderen Schale umfasst 
wird.

Die auf dem Visceraldiscus granulirle In n en se ite  der Schalen zeigt auf der 
S ch leppe  Dornspilzen und Tuberkel. Wenn man daran denkt, dass bei den Bra- 
chiopodcn der Mantel mit der Schale so eng verbunden ist, dass er nur in Fetzen 
abgetrennl werden kann, so liegt es nahe zu vermuthen, dass es der Tuberkel 
bedurfte, um bei den Producten dort, wo ihre Schale zur Schleppe umbiegt, diese 
enge Verbindung zu kräftigen. Auf dem Steinkerne lassen die inneren Tuberkel Stiche 
zurück, wie von einer Stecknadel, deren Kopf nach dem Buckel der Muschel geneigt 
gewesen wäre, während die Eindrücke, die von den äusseren Röhren und Spitzen 
herrühren, in entgegengesetzter Richtung einzudringen scheinen und wie gekratzt 
aussehen. Ueber diese Verkältnisse belehren die Sammlungen des Bergkorps so augen
scheinlich, dass man nicht mit L. v. Buch gegen Phillips mehrere Arten, deren 
Oberfläche auch auf dem Visceraldicus höckrig ist, iür Steinkerne des P. semirelicu- 
Iatus (antiquatus Buch) halten kann, zumal da wir dieselben Arten aus England mit 
glänzender Oberschale mitgebracht haben. Leicht wird ein von Muschelsubstanz 
überzogener Abdruck der concaven Schale, mit der convexen verwechselt, was zu 
falscher Bestimmung fahrt. Um sicher zu sein, suche man nach den unter der Schale 
liegenden Stichen, den Muskelgruben, und beachte den meist unter sich eingekrümm
ten Buckel der convexen Schale.

Siehe das Nähere über diese Gattung in Russia and the Ural, vol. II, pag. 246. 
Dort ist es wahrscheinlich gemacht, dass die Producten durch kein organisches Band 
an den Boden hafteten. Denkt man aber über die Organisation dieser sonderbaren 
Muscheln nach, die einem Kalkgewölbe, nur von einer dünnen thierischen Membran 
durchzogen, ähnlich gewesen sind, so wird man ihnen noch weniger, als den ohne 
Ausnahme festsilzenden Brachiopoden der Jetztwelt, willkührliche Ortsbewegung zu-

mitUere Furche zusammenreichen. Nach der ▼on Köninck elngefiihrien Ansicht, dass diese Eindrücke der 
Leber angehürten, müssten bei Pr. Horridos z. B. zwei weit von einander entfernte]Leberpaare in den beiden 
Manlellappen liegen. Dem steht entgegen, dass bei lebenden Brachiopoden die sehr feinen LeberlSppcheu 
nur im Peritoneum, in kleinen Grnppen um den Magen geordnet Vorkommen. Besonders unglücklich hat 
M'Coy, Synop. of Ihe Mount. Lim. Foss. of Ireland, die inneren Organe der Producten gedeutet, indem er 
die henkeliormigen Schwielen für Muskeleindrücke, die dendritischen Eindrücke aber, die beideu Schalen 
gemeinsam sind, für die Träger der Arme bSlt.
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trauen. Scheint ihnen ja selbst das Entfernen der Schalen von einander noch mehr,
als den Terebrateln erschwert zu sein. Denn, sollte es durch Muskeln bewirkt 
werden, so bedurfte es eines Ansatzpunktes hinter dem Schlossgelenke und man
könnte vielleicht den dreilappigen Zahn (oder Schwiele]) der concaven Schale dafür
ansprechen, wenn er nicht bei einigen Arten zu einer solchen Function zu wenig
entwickelt schiene. Auf der anderen Seile sind Pr. proboscideus Vem. und genuinus 
Kut., deren Schalen zu Röhren verwuchsen, fast Beweise, dass in dieser Gattung 
das OetTnen nicht immer Bedürfniss war. Die Stachelröhren erhalten dann, als ge
wöhnliches Communicationsmillel mit dem umgebenden Meere, eine ernste Bedeutung. 
Schwerlich konnten auch die Wimperarme, wie bei demjenigen Terebratelarien die 
flrcie Spiralarme haben, im umgebenden Meere spielen, da das Thier des Produclus 
gleichsam zwischen zwei übereinander gestülpten Glocken gefangen sass und seine 
Arme, zwischen den Gipfeln dieser Glocken festgeheflet beim Ausspannen allseitig 
gehemmt werden mussten. Da nun diese Muscheln dem Treiben der Wellen, wie 
es scheint, anheim gegeben sind und dabei doch nicht in den Formen nach allen 
Seilen hin sich indiffirent ausbilden, sondern eine bestimmte Oberseite haben, so drängt 
sich die Frage auf, wie ihre natürliche Stellung bedingt war. Wiril man einen vom 
äusseren Gestein befreiten Produclus in’s Wasser, so versetzt er sich allerdings unab
änderlich in ein und dieselbe Stellung, aber gerade in die entgegengesetzte, die von 
den Paläontologen vorausgesetzt wird, nämlich mit der convexen Schale nach unten. 
Der Grund davon ist die steile Schleppe, die beim Fallen, sobald man die Muschel 
auch mit der convexen Seite nach oben unter das Wasser bringt und keine Luft 
abschliessl, dem unten ausweichenden Wasser am meisten sich enlgegenslellt, und 
daher eine Umwendung durch den entstehenden Strom bedingt. Eine meist analoge 
Stellung haben auch die Muscheln in den Felsbänkcn. Am schönsten sieht man es 
nach Murchison Ac Sedgwick, Geol. Trans. 2-d ser. vol. BI, pag. 30 , in dem mit 
rolhem Schieferlhone abwechselndem Bergkalke der Insel Arran: „Unter den Fossilien“, 
heisst cs, „linden sich Exemplare der grossen Pr. scolica“ (Pr. hemisphacricus Sow. 
— comoldes Buch) „in solchem Ueberlluss, dass sie ganz und gar die Unterlage 
vieler“ (Bergkalk-)„Bänke bilden, indem sio sehr symmetrisch, genau in der na tü r
lichen  Stellung der leb en d ig en  Muschel geordnet sind, mit ihrer convexen Schale 
nach unten gekehrt und in die rolhen Schiefer hineingepresst.“ — Dieselbe Art habe 
ich in Menge und meist in derselben Stellung bei üawes in England beobachtet, wo 
sic Phillips für den Pr. gigantens hält. Vor mir liegt eine kleine Platte aus dem 
pcrmischen Kalksteine an der Pincga, von Schrenck mitgebracht, mit einer frischen, 
und daher unteren Bruchfläche, und einer oberen, verwitterten. Auf dieser sieht man
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11 Individoen von Pr. bemisphaeriuin Kat. mit dar concaven Schale nach oben ge
wandt, und nur 2 Fragmente in umgekehrter Stellung; die andere Fläche zeigt nur 
convexe Schalen. Welche Gründe lassen sich anlühren uni diesen Beobachtungen zu
wider die vonvexe Schale lür die obere zu hallen? Zunächst die Analogie mit den 
Terebrateln, bei denen die armlragendc Schale dem Steine, an den sie haften, zunäclist 
liegen soll, und darüber die Schale mit stark gekrümmtem Buckel; — ferner die 
Stacheln, die an der convexen Seile der Producten wie gewöhnlich an den oberen 
Seiten der Muscheln, vorzüglich entwickelt sind, endlioh die Schleppe die bei gewissen 
Arten wie in Falten herunter zu hängen scheint. Man könnte auch meinen, dass die 
Mitte der ledendigen Muschel wegen des grösseren Abstandes der Schalen leichter 
wäre und wie eine Blase vom Wasser heraulgetrieben würde, wovon das Gegentheil 
einlrete, sobald der Stein den Raum des Thieres cinnimmt; demnach wären die Mu
scheln der Insel Arran auch erst mit Kalk erfüllt und dann umgekehrt worden. Doch 
nach einem solchen Vorgänge würden sie schwerlioh so symmetrisch, halb im rothen 
Schieferlhone liegen, auch ist gewiss ihre Lage mehr von der Form als von dem 
geringfügigen Effecte des leeren Zwisohenraumes zwischen den Schalen bedingt. Wir 
glauben daher, dass besonders die sehr gewölbten Arten ihre concavc Schale im 
Leben wirklich nach oben kehrten. Da sie aber nach keiner Seite eine Hemmung 
ihres Wachstbums zeigen, wie sie bei Muscheln, die regungslos auf dem Boden liegen, 
zu erwarten w’ärc, entsteht die Vermuthung, dass sio vielleicht in einem mehr mine
ralischen und schwereren Meerwasser, wie es die geologischen Physiker lür die ersten 
Erdperioden aus ihren Hypothesen ableiten, geschwebt haben. Dieser Hypothese ist 
die ganze, mit Mineralmasse so schwer beladene Fauna der Transitionszeit sehr gün
stig, und es könnten die Muscheln als Aräometer dienen, wären die nölhigen Vor
studien in der Jetzlwelt gemacht.

P R O D l i m i  & U B A C V L E A T V 9.

Tab. MV, ß g .  7 ,  2.

Prodoctus subaculeatus. Murch. 1840. Ballet de la soc. geol. vol. 11, pag. 255, lab. 2 , fig. 9 , a , b, c. 
Orthis producloides. Id. ibid. pag. 254, pl. 2 , fig. 7 , a , b , c.
Leptaena fragaria. Sew. 1840. Traas. gtol. soo. 2-nd ser. voL 5 , pl. 54, fig. 3 , pL 56. fig. 5 6.
Leptaena fragaria. PUI1. 1841. Palaeoz. foss. pag. 59, pL 25, fig. 100.
Leptaena laxispina. Id. ibid. pL 25, fig. 99.
Prodactus snbaculealus. Russia and Ihe Ural by Murch., Vera., Keys. vol. 2 , pag. 282, tab. 16, Gg. 9.
Produclus productoldes. Id. ibid. pag. 283, tab. 18, fig. 4.

An den von dieser Reise mitgebrachlen Exemplaren ist die doppelte Area von 
Gestein verborgen, doch der wenig eingerollte Buckel, der im Umrisse der Schale
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kaum merklich über den Schlossfand vortriU, lasst sie vemulhen. Leichte erhabene 
Querwellen sind anf der ganzen Oberfläche deutlich und bilden mit dem Schlossrande 
ein wenig stum pfe Ecken. Die ovalen Stachelnarben einer Querwelle stehen in der 
Mitte der Muschel in Abständen von 2 bis 2^®®; doch auf anderen Exemplaren von
Woronesch betragen diese Abstände nur i®®. Da bei allen Individuen mit reiner,
wohlerhaltener Oberfläche die Querwellen sich zeigen, so bleibt nur die flachere
Form und die mehr frei stehende Area zur Unterscheidung des Pr. productoides. Es 
scheint daher gerathen ihn nicht als Art zu trennen, zumal Köninck, nach brieflichen 
Mittheilungen, von seinem Zusammenfallen mit Pr. subaculealus durch Uebergänge sich 
vollständig überzeugt hat. Ist der Schlossrand so breit als die Muschel, so wird
daraus Lept. laxispina Phill. — nicht zu verwechseln mit Pr. fimbriati var. laxispina 
Phill. Mount. L. tab. 8. flg. 4. Leptaena caperata J. So w., die ich nicht aus eigener 
Anschauung kenne, scheint leicht zu unterscheiden: 1} durch den ganz niederge
drückten Buckel, der auf der Sohlosslinie gar nicht vorspringt; 2) durch die spitzen 
Ecken, welche die feinen, gedrängten, nur an den Seiten deutliche Querfurchen mit 
dem Schlossrande bilden; 3) durch die länglich tuberculösen, gedrängten Stachel
narben. — Im Bergkalke giebt es Formen die unserer Art näher kommen. Die eine 
von Phillips Mount. Lim. pag. 216, tab. 7, fig. 4 als Pr. spinulosa abgebildel ([doch 
mit Unrecht, da Prod. spinulosus Sow. eine gestreifte Art ist) (* ) , von Köninck 
(1843. An. foss. terr. carb. de Belg. pag. 201, ta|>. 10, fig. 6 ic tab. 10, fig. 9) 
Pr. papillatus genannt und die ich auf der Insel Man beobachtet habe. Sie unter
scheidet sich durch den Mangel jeder Spur von Area, durch die an einander gedräng
ten Schalen, so dass die Dicke der Muschel nicht y i  ihrer Länge misst, durch feine 
Querlinien anstatt breiter Querwellen und durch die viel aufgeblähtere Form, so dass 
der Buckel den Schlossrand mehr als zur Hälfte verdeckt, und die Wölbung abschüssig 
(unter 45°) zu den kleinen Ohren abfiUlU Bei den devonischen Formen geht die 
Wölbung ganz seicht in die flachen Ohren über. Dieser Unterschied trennt sie auch 
von einer noch ähnlicheren Form, ich meine den Pr. acidentus Kon. (**), der ausserdem

( • )  In Koninck’s schönem Werke: (Fossiles qni se Ironv. dans le lerrain Carbonif. de Belgique) ist 
unsere Art zugleich mit einer anderen von Visi als Pr. spinulosus Sow. beschrieben. SpSter hat sich indess 
der scharfsinnige Verfasser von dem Artrechte des devonischen Pr. subaculeatus überzeugt. Nur scheint auch 
die Art von Vise nicht der wahre spinulosus Sowerb., denn aus Exemplaren, die für das Bergcorps 
geschickt sind, gleicht sie der Brut des Pr. undalus. Die Querrunzeln finden sich nicht anf Sowerby*s 
Figur I

(* •) Pr. aculeatus Mart, und Sow., wie M’Coy es bestSiigt hat, zeichnet sich von allen bekannten 
Arten durch Stacheln, die rückwfirts streben, aus, und scheint daher mit Koninck's Art nicht zu vereinigen.
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nach, ejaer Saite aas Vise. za nitheilen, die wir de^Kqnmek verdanken, durch dia 
knieförmig ai^gesetzte Schleppe bei allen ausgebildeten Individuen, durch die sehr 
lAuglichen Tuberkel nnd durch den Mangel der Area sich absondem lässt. Der Pr. 
Deshayesianus Kon. gehört nicht in unsere Gruppe der Caperati, vielmehr zu den 
Pustulosen.

In dep devonischen Schichten am Wol ein* Exemplar, andere an der Uchta, 
Zufluss der Ishma, gefunden.

im O D U C T IT S  R O ltR E S C E N S .

Pfodnctns c tln u . Kutotga. 18*2. Eptersb. M(n. Verb. pag. 17, lab. 5 , fig. 1.
Productos horrescens. J842. Qn the geol. Strucl. of Russia and the Ural b y ■ Murch., Vera., Keys, 

pag. 15.
Productos areatus. Knlorga. 1844. Pdtrsb, Min. Verb. pag. 97, lab. 10, fig. 5.
ProdnotuS havescens. 1845. Rassia and Ute Ural by Mnrcb., Vera., Keys. voL 9 , pag. 380, p l 18, 

fig. 1.

Wenn man so wie bei den auf dieser Reise am Flusse Wol, nahe dem Dorfe 
Kiscberma, Distripkt W eist, Gouvernement Wologda, aus permischem Kalksteine 
gesammelten Exemplaren, die drei wesentlichsten Kennzeichen, die zur Unterscheidung 
unserer Art vom Pr. horridus Sow, hervorgehoben worden sind (1 , die entwickelte 
Area; 2 , die Haftfläche des Buckels; 3, Mangel von Reihen grösser Stachel an bei
den Schalen längs dem Schlosse}, nicht genau beobachten kann und selbst der äus
sere Umriss durch die Erhaltungsweise gelitten hat, so könnte man zu einer Ver
wechselung der beiden analogen Arten verführt werden. Dennoch bleibt Pr. horrescens 
kenntlich an der sehr rauhen, grob ebagrinirten Oberfläche, die dadurch entsteht, d«M 
die gedrängten Stachelröh'ren ([an 3 auf 110111 neben einander} aus länglichen Tuber
keln hervortrelen. Nie hat er die glänzend glatte Schale des Pr. horridus, die ihre 
feinen Slachelröhren ohne alle Anschwellung hervortrelen lässt.

P R O B IT C T U 8 H I U B O L O T I ;
«

Tai. I V i f ig . 3 .  3a.

Productu Hnmboldli. D’Orb. 1843. Voy. dang l’Amer. merid. vol. 3 , lab. 5 , fig. 4 , 5 , 6, 7.

Umriss von Gestalt eines transversen Trapez mit abgerundeten Ecken, dessen 
längere Parallele den Schlossrand bildet, der von oben gesehen, um mehr als x/ x

26
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vom Yorspringemften Buckel verdeckt -wird. Profit in einem Quadranten gebogen. 
Oberfläche an den Setten gleichmässig flach gewölbt, durch einen seichten und nioht 
breiten, aber bis in den Sohnabel deutlichen Sinus gelappt, durchweg dicht stachel
zottig, mit länglichen, l,8 m® langen Tuberkeln, die vom Schnabel aus sich zu aus- 
einandergebogenen Strahlen zusammenslellen. An 8 Tubcrkelchen stehen in der Mitte 
auf 5mm neben einander; aus ihrem vorderen Ende scheinen Stachelröhren hervorzu
treten. Ihnen entsprechen auf dem Steinkerne Schrammen, die nach vorn seichter 
und dünner werden, und eine fasrige Oberfläche bilden. 3 bis 4 sehr wenig auf
geworfene, durchgehende Anwachsbogen sind zu bemerken. Gegen den Slirnrand 
findet sich ein breiter, abgegrenzter Saum, ausgezeichnet durch feinere (0,5mm lange} 
Tuberkel und Stachclnarben, dem auf dem Steinkerne eine Zone mit gedrängten 
Stichen entspricht. Diese sieht man auf den vielen Steinkernen von der Soiwa, die 
alle Spur von Stacheln verlohren haben, aber der Form nach und wegen der ange
deuteten-vereinzelten, durchgehenden Querbogen zu derselben Art, mit der, sie vereint 
sich finden, gerechnet werden müssen. An ihrer convexen Seite sieht man grosse, 
breite, fasrige Muskelbuokel, an der anderen die henkelförmigen Leisten zur Anhef
tung der Wimperarme. Zwischen diesen Theilen sieht man neben der Mittelleiste 
keine deutliche dendritischo Organe, sondern nur flache Gruben.

Masse in nun.

Exemplar:

Von der Soiva 
Aus dem Timanlat 
Von Irginsk

Die Art gehört zu der Gruppe dor korridi, die gelappt sind und deren Ober
fläche ohne Längsslreifen weder von starken Querrunzeln bedeckt, noch in zahlreiche 
Bänder zerlheilt ist. Schon durch die flach gewölbten Seiten und die niedergedrückte 
Wölbung ohne Rückenkanlen, unterscheidet sie sich von den beiden permischcn Arten, 
die fast vcrlicale Seiten, einen kantig abgegrenzten Bücken und daher ein stark zu- 
sanunengedrücklcs Ansehen haben. Durch die gedrängten Stacheln und durch die 
eigcnthümliche Zone am Rande, zeichnet sic sich aber von allen bekannten Arten 
aus. So ähnlich auch D'Orbigny’s Huinboldti unseren Formen ist, so müssen wir 
doch drei Unterschiede hervorheben, die durch spätere Beobachtungen vielleicht zu 
specißschen erhoben werden können: 1} der Buckel der americamscheu Art ist ganz 
eingerollt; — bei der russischen tritt er kaum in den Quadranten des Profils; 2} bei

Läufe. Breile. Höhe.
Länge des 

Discos.
Breite des 

Stirnsamnes.

21 25 10,5 19 7
38 45 13 25 16
30 35 ? ? 9
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der americaniscben scheint jede Hälfte der convexen Schale von einet sachten De
pression durchzogen, die bei der russischen nicht deutlich ist; 3) die Tuberkel der
americaniscben sind.kolbig, dick; — der russischen dünn, nadelförmig.

►
Im oberen Bergkalke an der Soiwa, Zufluss der Petschora, in Menge als Slein-

kem, doch nur ein Exemplar, fig. 3, mit erhaltener Oberfläche, das auch eine Aus
füllung der Muschelform (moole exterieur) ist; fig. 3a ein etwas abgeschältes Exem
plar von einem Zuflüsse der Waschkina, nahe dem Eismeere. Dieselbe Art wohl 
erhalten mit der Schale findet sich in den Sammlungen des Bergcorps von Nishnei- 
Irginsk am Weslgehänge des mittleren Ural.

P R O B U C T U S  G A U D H Y I.

Produclus Gaudiyi. D’Orb. 1843. Yoy. dans l’Amer. mer. vol. 3 , lab. 4, lj§. 7 — 9.

Aus dem Bergkalke an der Indiga, ein Fragment einer flachen Venlralschale,
von der Form eines Trapez, dessen grössere Parallele den. Schlossrand bildet; Schloss
ecken ein wenig spitz; eine mittlere Wulst weiset auf einen deutlichen Sinus der 
Dorsalschale hin; Oberfläche glatt, in unrcgelmässige, zum Theil sehr breite (bis 
über 3mm) ,  dachziegelig zusammenschlicssende Querbänder zcrtheilt, längs einer Seite 
des Schlossrandes zeigen sich sechs dicke Röhren und eine siebente an der Schloss
ecke. — Diese Art sei glücklicheren Sammlern empfohlen^

P R O B U C T U S  K O X I X C H I A X O .I

T a i. I V ,  f ig . 4 — 4c.
«

Produclus Koninddasus. 1845. Russia and the Ural by Murch., Vern., Keys, vol 2, pag. 274.

Nach der Abbildung, die de Köninck von einem neuen Produclus auf der Tafel 
9, fig. 3 seines grossen Werkes gegeben und die de Verneuil und ich vor dem 
Drucke gesehen halten, vermulheten wir, das9 sie einer Art angehört, die in der 
permischen Formation sehr verbreitet ist, und die wir Pr. Cancrini genannt hatten; und 
veranlassten unseren gelehrten Freund diesen Namen anzunehmen. Dass wir dabei 
einen Irrlbum begangen hallen, wurde klar, als sich au der Soiwa im Bergkalke eine 
eigenlhümliche Art fand, die der Figar Koninck’s noch viel ähnlicher, als die permi-
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sehe Art war. Aber es ist ein schlagender Beweis wie Figuren und Beschreibungen
zuweilen irre führen können, dass auch diesesmal, nachdem durch die Göle Koninck’s
Exemplare für das Bcrgcorps üns zugesandt wurden, die Identification als unbegründet
sich erwies. Koninck's Pr! Cancrini ist so sehr fein gestreift, dass er auf dem ersten
Blicke ganz verschieden scheint-und versucht man diesen Unterschied durch Masse bestimmt
auszudrücken, so bestätigt orsich vollkommen, denn mitten auf der Muschel stehen 20
Streifen auf 5“® neben einander, während bei unserem Pr. Cancrini und Koninckianus
20 Streifen eine Breite, von 10mm haben. Pr. Cancrini Kon. scheint zuweilen nur
sehr undeutliche Tuberkel zu haben, und dann wird er dem Pr. arcuarius Kon. der
Oberfläche nach so ähnlich, dass nur der armbrustförmige Querbogen, der vielleicht
keine specifiscbe Eigentümlichkeit begründet, den letzteren unterscheidet. Es bleibt

>
nun übrig unseren Pr. Koninckianus von dem sehr verwandten Pr. Cancrini zu trennen 
und wir geben zu dem Zwecke die folgende Vergleichung:

P r o d u c t u s  K o n i n c k i a n u s .

1. Streifen gerade, continuirlich, auf dem 
Sleinkcme von sehr langen, nur an 
wenig Stellen unterbrochenen, fast 
durchgehenden, regelmässig gekratzten 
Schrammen vertreten, von den Tu- 

. berkeln mit subverliofclen Stachelnar
ben nicht unterbrochen.

i

- 2 .,Vefltralschale lief eingedrückt, con- 
linuirKch gewölbt, mit gedrängten 
Querw ellen auf dem Discus, der we
nig deutliche Längsstreifen zeigt, die 
erst auf der Schleppe bestimmt er
scheinen.

3. Der dicke eingerollte Buckel verdeckt 
ganz den kleinen Schlossrand, mit

P r o d u c t u s  C a n c r i n i .

1« Zu 2 Streifen gewöhnlich wachsen 
zu einem länglichen, liegenden Tu- 

.berkel zusammen, aus dessen vorde
rem Ende ein Stachelrohr tritt vor 
dem die Streifen gewöhnlich ganz 
obliteriren und erst etwas weiter, meh
rere zugleioh von Neuem einsetzen; 
die Streifen lassen sich daher meist 
nicht über die Tuberkel hinw'eg ver
folgen, und auf dem Steinkerne sind 
die gekratzten Schrammen sehr unter
brochen und unregelmässig.

2. Venlralschale mit knieförmig abge
setzter Schleppe und flachem Discus, 
auf dem deutliche Längsstreifen und 
einige mit einander verschmelzende 
Querwellen erscheinen.

3. Der Schlossrand tritt sichtlich über den 
Buckel vor und bildet kleine Ohren,
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dem einige kurze, starke Qaerfallen die viele gedrängte verticale Stacheln
etwas stampfe Winkel bilden, and tragen und an den Schlossecken eine
nach hinten gerichtete Stacheln tra- spitze Falle mit dem hemnterhängenden
gen. eingesohlagenen Seilenrande bilden.

Prodnctos Koninckianos ist kleiner als Pr. Cancrini, meist nicht über 20b»1 lang, 
viel gewölbter, seine Seiten sind mehr eingerollt, die Dorsalschale ist länglicher, die 
Ventralschale nach dem Schlosse hin mehr verengt. Seine Streifen sind fein, in der 
Mitte an 20 zwischen 2mm und oft zählt man 4 zwischen 2 Tuberkel einer Quer
reihe. Mehr als 20 Exemplare dieser Art habe ich aus dem Bergkalke der Soiwa 
mitgebracht, doch sind es zum Theil Ausfüllungen der Muschelformen (moules exter.) 
zum Theil Steinkerne. — Von der Beleya, Zufluss der Indiga, habe ich eine Platte 
mit sehr ähnlichen, kleinen, gestreiften und stachligen Produclen mitgebracht; doch 
wegen der deteriorirten Oberfläche bleibt ihre Bestimmung unsicher.

P R O D 17C T U S C A N C R U I I .

Tab. I X , ß g .  7 , 7a.

Prodnctos Concrini. March., Vera., Keys. 1842. On tfce geoL Strnct. of Russia in Enrope, pag. 15. 
  ■ - —  iid. Russia and Ute Ural, vol. 2 , pag. 273, pl. 18, fig. 7.

Der von Muschelsubstanz überzogene Abdruck einer Unterschale ist hier abge
bildet, als Ergänzung za den Figuren loc. cit. Man sieht wie sie bei flüchtiger 
Betrachtung dem Pr. semireticulatus zugeschrieben werden könnte. Man kann eine 
flachere Varietät mit Andeutung eines Sinus nnd mit sehr länglichen Stachelnarben) 
von einer gewölbteren unterscheiden, doch fehlt es nicht an Uebergängen. An einem 
Exemplare vom Wel sind dünne Stachelröhren erhalten, von denen eine 16™* lang 
ist. Diese Art, so wie die vorhergehende unterscheidet sich von den anderen ge
streift-stacheligen durch Feinheit der Streifen. — Ich fänd diese Art am Wel bei 
dem Dorfe Kischerma, Dislrickt Welsk, Gouv. Wologda, mit dem horrescens ver
einigt; auch an der Uchta, einem Nebenflüsse des Wymm. Vollkommene Exemplare 
hat Schrenck von dem Dorfe Ust-Joschuga an der Pinega mitgebracht, die zu seinem 
Werke abgebildet werden sollen.
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P M B U C T D S  L t B i T V I .

Productus lobalus. Sow- 1823. Tab. 318, flg. 4 — 9. — Russia and the Ural, rol. 2 , pag. 266, tab. 16, 
flg. 3, a, b, tab. 18, flg. 8.

Die Gruppe der Producti semircticulati, zu der die vorsthende Art gehört, ist 
durch das zwiefache Verhalten ihrer Streifen, die auf dem Discus gegittert sind und 
auf der Schleppe keine Querzeichnung zeigen von anderen Arten meist leicht zu 
unterscheiden. Desto schwieriger scheint es die darunter begriffenen Arten gehörig 
auseinander zu halten. Es scheinen dabei die Slachelröhren ein nützliches Kennzeichen, 
wenn man nur auf einer grösseren Zahl Exemplare ihr normales Verhalten studiert. 
In ihrer Vertheilung sind drei Hauptmodificationen zu unterscheiden: 1) eine Haupl- 
Stachelröhre zeichnet sich jederseits vom Sinus auf der Schleppe aus, längs den 
Schlossrande erscheinen an 3 bis 4 angedrückte feine Staoheln; diese Arten sind tief 
gelappt. 2) Eine Reihe dicker, nicht angedruckter Stacheln längs dem Schlossrande, 
andere auf der Oberfläche erscheinen oll gar nicht, oder ohne alle Regel undeutlich 
und vereinzelt. 3) Die Stacheln sind im Halbkreise von den Schlossecken um den 
Discus herum auf der Schleppe vertheilt, dann stehen die feineren Stacheln am 
Schlossrande und auf der Schleppe hängen von jedem Stachel Falten herab; — oft 
obsolet gelappt. — Der Pr. lobatus gehört zur ersten Abtheilung, zeichnet sich aber 
von allen verwandten Arten dadurch aus, dass beide concenlrische Schalen halbkuglig 
gewölbt sind, ohne knieförmig abgesetzte Schleppe, und nur einen sehr kleinen Raum 
zwischen sich lassen. Dabei sind die Streifen für eine so kleine Art, die nur an 
15mm Länge erreicht, stark und wenig zahlreich. Zwischen den vorderen Stachel
röhren zählt man 10 bis 12 Streifen.

Ein Exemplar dieser Art habe ich aus dem Bergkalke an der Belaja, Nebenfluss 
der Indiga, milgebraeht, an dem das vordere Paar Slachelnarben zu sehen ist. Eben 
so an einem Exemplare vou der Soiwa, an dem die äussere Schale nur in der 
Gegend des Buckels erhalten ist und der unter dem Stachelpaare über dem Steinkerne 
auf der Schleppe eine starke, quer verlaufende Abschnürung, gleich dem Pr. expansus 
und arcuarius Kon, zeigt, unter welcher die Streifen mit feinen Nadelstichen besetzt 
jind. Beide Exemplare sind sehr lief gelappt.

P R O D U C T U S  n U H IH A T U S , n . a p .

Tab. I V , fig, S,

Diese Art hat so ganz die Gestalt des Productus plicatitis Sow., dass ioh sie 
für eine blosse Abart hielt ehe ich den wahren Pr. plicatilis aus Vis4 vergleichen
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konnte. Doch da stellten sich zwei wichtige Unterschiede heraus; bei plicatilis ist 
die Oberfläche des Visceraldiscus durch 14 bis 20 hohe, concentrisehe Falten in 
enge Thäler gelheilt, während bei mammatus die Quergittcrung nur durch 4 bis 5 
angedrückte Anvvachsschuppen angedeutet ist; dagegen sind bei dem letzteren die 
Längsslreifen zwar flach und fein, doch nicht obsolet wie bei plicatilis. Dieser scheint 
auch in Bezug auf seine Stachelröhren nicht die regelmässige Verlheilung zu zeigen, 
die an einer grossen Zahl Exemplare unserer Art zu beobachten ist. Wie bei der 
vorhergehenden.- Art fällt zunächst ein vorderes, ausgezeichnetes Slachelpaar auf, zwi
schen dem der Sinus durchgeht; ferner bemerkt man jederseits längs dem Schlossrande 
drei ganz angedrückte, seitwärtsstrebende* Slachelnarben und ein Paar anfrcclitcre an 
jeder Schlossecke. Gewöhnlich ist noch ein Stachel zwischen der Schlossecke und 
dem vorderen S^aohelrohre' vorhanden, und es erscheinen einzelne andere Slachelnarben 
ohne Regel an der Oberfläche. Zur Unterscheidung Yon Pr. lobalus dient der trans- 
verse, flache Discus, mit ganz deprimirlem Buckel und die etwas unter dem Discus 
eiagesohlagene knieförmig abgesetzte Schleppe. Der Raum zwischen beiden Schalen 
ist sehr gering. Ein tiefer Sinus, fortgesetzt bis in den Schnabel, theilt die Ober
fläche in zwei vorn am Knie sehr geschwollene Lappen, die zwischen 6ich und den 
ganz flach gewölbten Ohren eine leichte Einsenkung lassen. Alle diese Kennzeichen 
finden sich endlich bei dem Pr. sublaevis Kon. wieder, von dem unsere Art nur eine 
Zwergförm scheint, jedoch durch ihre feinen Streifen, deren man vorn auf der Schleppe 
25 zwischen 10“® zählt, wohl zu unterscheiden.

Unter den Vielen Exemplaren, die in Bergkalkgeröllen an der unteren Petschora 
geflinden sind, ist keines über 15®*> lang und 22®“  breit.

»

FRODVCTVa l lB U B m

Tab. V , fig . 3.

Productas sublaevis. Kon. 1844. Anim. foss. du lerr. carb. de Belg. pag. 157, (ab. 10, fig. a, b, c, excl. d. e.

Zur Vergleichung mit der vorigen Art ist ein junges Individuum eines Productus 
abgebildet, der bei Sarana, Westa^fall des mittleren Ural, häufig Yorkommt und den 
nach Verneuil’s Mittheflung Köninck aus eigner Anschauung für den sublaevis 
erklärt hat. Vorn auf der Schleppe stehen auf IO*® nur an i3  Streifen neben ein
ander. Die Sddossecken sind hier sehr npitz und bleiben dan Qoerwellea nach spitg 
auch:bei grölseren Exemplaren, doch dann ist es wegen den geschwollenen Seiten
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weniger auifallend. Die Narben der normalen Staohelröhren sind an einem Exemplar 
des Bergcorps, dessen Schlossrand SO1011 misst, sehr dick und deutlich. — Von dem 
Dorfe Podlscher an der Petschora habe ich ein Fragment mitgebrachl, das zu dieser 
Art gehört.

P R O D U C T U S  S E R IR E T IC IT L A T U S .

Productus semireliculatos. Marl. 1809. Petr. Derb. pag. 7 , lab. 32, fig. 1, 2 , lab. 33, fig. 4.
Productus anliqualus. Sow. 1823. Min. Con. tab. 317, Gg. 5 , 6.
Productus semireliculatus. Vorn. 1845. Russia and (he Ural by Murcb., Vera., Keys. vol. 2, pag. 262—265,

tab. 16, fig. 1, tab. 18, fig. 10, b.

Dieses ist die Hauptart unserer zweiten Abtheilung der Gruppe, wenn deren 
Zwergform Pr. Martini (ausgezeichnet durch die auch an den Schlossecken vertical 
herunterhängende Schleppe, weshalb die leichte Depression die auf dem Discus die 
Ohren abscheidet, nicht bis auf die Schleppe verläuft; und durch das sehr gekrümmte 
Profil, an dem Buckel und Schleppe senkrecht herabhängen} für eine blosse Varietät 
gehalten wird.

Eine Unterschale dieser Art fand sich an einem Zuflusse der Waschkina, im 
Timanlande; 5 Exemplare liegen aus dem Bergkalke des Wol, Zufluss der Wytschegda, 
vor; an einem derselben zeigt sich auf dem Inneren der Ventralschale eine Miltelleisle 
und zwei henkelförmige Leisten zur Anheftung der Wimperarme. Hieher gehört auch 
ein schöner Sleinkern von Lutschinskaja-Gorka, Station zwischen Tichwin und Ust- 
Jushna, mit deutlich reticulirtem Discus und mit dicken, granulirlen Streifen, an dem
eine quer verlaufende Abschnürung dicht unter dem Discus, wie bei Pr. expansus
Kon. sehr bemerkenswerth ist. Auf der Ventralschale fallen ausserdem jederseits 
längs dem Schlossrande schmale, deprimirte Ohren, die durch eine scharfe Leiste 
abgegrenzl sind, auf. Auf der Dorsalschale sieht man eine Mittelleiste swischen zwei 
fosrigen Muskelhügeln.

P R O D U C T  U S T U B A R I U S , ■ . ap .

Tab. IV, f ig . C.

Gehört zu den Arten bei denen die Stachelröhren durch ihre Vertheilang den 
Discus umgürlen. Die nächst verwandte Art ist der, mit der vorhergehenden Art oft 
verwechselte, Pr. sulcatus Sow., zu dem in Russia and the Ural tab. 18, fig. 10, a
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gehört, die Köninck in seinem grossen Werke, tab. 8bis, fig. 3, als Pr. costalus 
abgebildet hat, — and die ich gar schön in den unterste? Bergkalkschichten bei 
Berwick in Northmnberland za beobachten Gelegenheit Tand. Auf den enlblössten 
Schichtflächen an der Meeresküste liegen dort Produoten mit nach allen Seiten hin 
unter dem Discus hervorbrechenden bis l mm dicken und 15min langen Stacheln, wie 
mit Spinnenbeinen versehen. Die Muscheloberflfiche wird von den hervorbrechenden 
Röhren so derangirl, dass sie grobfaltig herunterhängt. Von diesen unterscheidet sich 
der Productus lubarius hauptsächlich durch seine feinere Streifen. Denn unter depi 
Discus mitten auf der Schleppe zählt man zwischen IO10111, statt der 25 bi6 28 
Streifen des sulcatus, 36 bis 40. Fünf übereinstimmende Exemplare dieser Art
fanden sich in den mittleren Schichten des uralischen Bergkalkes am Ylytsch. Ihr 
Schlossrand ist bis 29mn> lang, und dann misst die Läqge des Discus an 22nun. Alle 
sind sie umkränzl von Stachelröhren, die runde, aufrechte Narben zurücklassen und
deren halbkreisförmige Ringe, eine 5■“  breite Zone zusammensetzend auf den
Schlossecken auslaufen, weshalb sich dort viele ([15 bis 20J feine Röhrep- zusammen-
drängen, während längs dem übrigen Schlossrande, näher dem Schnabel, kaum 1 bis 
2 schwache Stachelnarben zu entdecken sind. Es muss bemerkt werden, dass diese 
Zone auf Exemplaren mit der Schale beobachtet wurde, da die Schale auf fig. 6 
vorn an der Schleppe fehlt, so dass man die dort angedeuteten Stachelgruben für 
Abdrücke innerer Tuberkeln halten könnte. Doch zeigen sie unter der Lupe ein 
Lumen, umgeben von dem aufsteigenden Rande des Stachelrohres. Die Abstände 
zwischen den benachbarten Stachelnarben messen kaum über lmm Unsere Art ist 
nur wenig transvers; im Profile erscheint der Buckel eingerollt, der Discus flach 
gekrümmt, die Schleppe steil herabhängend. Der Sinus ist breit und schwach, erst 
an 25"“  vom Buckel entfernt wird er merklich; durch eine sehr bestimmte Depression 
sind jederseils längs dem Schlossrande ganz schmale Ohren abgegrenzt, die auf dem 
Discus an 3mal so lang, als breit sind. Der abgesetzte Buckel verdeckt weniger, 
als die Hälfte des Sohlossrandes. Die Querrunzeln des Discus sind in der Mitte sehr 
obsolet, dagegen deutlich am Schlossrande mit dem sie stumpfe Ecken, bilden und auf 
den jederseits an 9 Runzeln auslaufen. Die feinen Längsstreifen verlaufen etwas ausein
ander gebogen, durch Einsetzung vermehrt über den Discus und werden auf der 
Schleppe, die durch hervorbreebende Stachelröhren in herabhängende Falten geschlagen 
ist, gar obsolet.

27
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F M D V C T I I S  IH iH G A B lT A C E U S  V A B .

Tab. I V , ß g .  7.

Produclas hndisphaericas. Sow. parlim. 1823. M. C. lab. 328, Gf. 4 , excl. aliis.
Productas margaritaceus. Phill. 1836. Geol. of Yorksh. vol. 2. M. L. pag. 215. tab. 8 , Gg. 8.

 --------  --------  Kon. 1844. Anim. foss. carb. de Belg. pag. 168, tab. 8bis, Gg. 5.

Sowerby’s Ansicht ist der wahren Verwandtschaft dieser Art angemessen, denn 
sie kann fast für eine Varielfit der Zwergform des Pr. hcmisphacricus gelten. Nur 
das eine abgcbildcle Exemplar, mit der concaven Seite auf Lithoslrotion microphyllum 
aufsitzend, fand sich in den mittleren Bergkalkschichten am Ylytsch. Sein Schlossrand 
misst .31™", seine Länge 17mm, die Höhe seines Gewölbes 8mm. Umriss halbkreis
förmig,'1 mit etwas vorlrelenden Ohren, Wölbung gleichförmig; der Rücken am Stirn— 
rande kaum merklich abgeflacht. Streifen gleichmössig, vom Buckel zum Rande 
gerade verlaufend, durch Einsetzen vermehrt; an 25 zwischen iOmm in der Mitte; 
schuppig zerschnitten von aufgeworfenen Anwachsleisten £an 14} die etwas wellig 
sind, in -unrcgclmässigcn Abständen stehen und hie und da verfliessen. Diese An- 
wachslcistcn sind Hauplcharakter der Art, aber bei unserer Form sind sie unge
wöhnlich gedrängt.

PH Q B U C T IT S H E m S P I I ^ I j l lU .V I .

Produclus hemisphaerium. Kutorga. 1844. Verb. d. Petersb. Min. Ges. pag. 96, lab. 10, Gg. 2.

Dieser schönen Art geschieht hier Erwähnung wefl Schrenck sie im permischen 
Kalkmergel an der Pinega bei dom Dorfe Ust-Joschuga entdeckt hat. Sie zeigt längs 
dem Schlossrande jederseits an 7 feine, nach hinten strebende, leicht einwärts 
gelwümmte Stachelröhren, selten einige ohne Ordnung verstreute Stacheln auf der 
Schleppe. Besonders ist die Art bezeichnet durch die feinen, vermittelst Einsetzung 
vermehrten Streifen des flach gew'ölblen Discus, die äusserlich an Choneies erinnern, 
doch auf der Innenseite nicht so gekörnt sind. Zwischen 10mm zählt man in 10“““ 
Entfernung vom Schnabel 36 und vorn auf der Schleppe, wo sie am breitesten sind, 
noch an 27 Streifen. Einen anderen Hauplcharakter bieten Anwrachswellen, die auf 
dem Discus schwach und auf der Schleppe gedrängter und stärker sind. Der Zwi
schenraum der Schalen ist so eng, dass die Muschel nirgends über 4mm dick ist. 
Der sehr scharfe Schlossrand erreicht eine Länge von 30mm und bildet spitze vor
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springende, Ecken, so dass der Umriss an den Seilen etwas ausgehöhlt ist und vorn 
sich halbkreisförmig zurandet.

P R O D U C T tJS  H E m S P l I A R I C I S  V A R . IKUrOR.

Tab. V , f ig . 2 , 2a, 2b.

Produclus hemisphaericus. Sow. 1823. Tab. 328 excl. fig- 4.
Produclus Edelburgensis. Phill. 1836. Geol. oT Yorksh. vol. 2, M. L. pag. 214, lab. 7, fig. 5.

  --------- 1843, in Russia and the Ural by Murch., Vera., Keys. vol. 2, pag. 299, tab. 18,
fig, 2.

L. v. Buch hat uns über die wesentlichen, unterscheidenden Kennzeichen zwischen 
seinem Pr. comoldcs, d. h. Pr. hemisphaericus Sow. und dem Pr. giganlcus und 
lalissimus belehrt. Bei diesen ist der Schlossrand der Dorsalschale so eingerollt, dass 
er seine Schärfe nach unten kehrt und seine feinen Stachelnarbcn verbirgt, während er 
bei Pr. hemisphaericus flach nach hinten gekehrt, oll seine Röhrenreihe sehen lässt. 
Man kann hinzulugen, dass die Grenzen zwischen den Ohren und dem mittleren 
Gewölbe der Schale, besonders von vorn gesehen, bei Pr. hemisphaericus sehr 
stumpfwinklig am Buckel selbst zusammenzutreflen scheinen, während ihre Richtungen 
bei Pr. giganlcus und lalissimus sich spitzwinklig, weit hinter der Muschel schneiden 
würden. Man könnte geneigt sein die kleineren Formen des Pr. hemisphaericus, die 
auf ihrer Lagerstätte nicht mit solchen grossen Individuen mit fälliger Schleppe, wie 
Buch sie abgebildct hat, vereint sind, für Sowerby’s Pr. scoticus zu hollen, wenn 
nicht nach Sowerby der letztere durch seine stachlige Oberfläche auf dem ersten 
Blicke sich unterscheiden sollte (*). Dcsshalb trennen wir lieber die grosse faltige 
Form (Sow. M. C. tab. 561) als var. mtpor, von der anderen als var. mmor.

Zu unterscheiden sind noch der Pr. aurilus Phill., an dem ich eine Art Area 
gesehen und den ich desshalb zu Chonetes zu stellen geneigt bin (vielleicht identisch 
mit Pr. tenuislrialus Vern. Russia and the Ural, vol. 2, pag. 260, lab. 16, fig. 6), 
durch seine feine Streifen, deren 20mm vom Buckel entfernt zwischen 20mm in der 
Milte an 50 zu zählen sind; bei comoides nur 30 bis 35. Viel verwandter ist noch 
Pr. cormgata M’Coy, Carbonif. Lim. Foss. of Irel., pag. 107, tab. 20, fig. 13, von 
dem Pr. comoides Phill. tab. 7, fig. 4 nicht verschieden scheint. Zu seiner Unter-

( • )  S. M. C. Text zur Tafel 561; — ist Pr. scoticus vieDeichl der Pr. quincuncialis Phill. — Die 
Entscheidung ist wegen der schlechten Abbildung nicht möglich.

27*
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Scheidung dient, dass die ProfiDinie wegen der starken Krümmung auf dem Bockei 
und auf der Schleppe parallel, senkrecht hinabsteigt; ferner dass bei guter Erhaltung 
die neu eingesetzten Streifen in der Buckelgegend lange hinziehen ehe sie die Dicke 
der anderen Streifen erreichen, wesshalb dort dünnere Streifen mit stärkeren ab wech
seln ; endlich dass bei ganz glattem Rücken auf den Ohren 3 bis 4 starke Querfalten
erscheinen. Auch die Streifung des Pr. corrugatus ist feiner nach einem Exemplare
zu urtheilen das ich von Berwick, Northumberland, mitgebracht habe und das in 
20mm Enlfernungvom Buckel 45 Streifen zwischen 20mm zeigt.

Uebrigens ändert der Pr. comoldes in ziemlich weiten Grenzen ab, sowohl in 
der scheinbaren Dicke der Streifen, als im Umrisse der bald spitze, bald stumpfe 
Schlossecken zeigt, bald quergeslreckt, bald verlängert ist. Die letztere Form erläutern 
unsere Abbildungen, nach Exemplaren aus dem. oberen Bcrgkalke der Soiwa. Wegen 
Verlustes einer dünnen Schalenschiobt erscheinen die Streifen feiner und regelmässiger,
Auf der 'Dorsalschale sieht man 3 bis 4 kräftige Querfalten auf den Ohren, die
weiter nach vom sich bald verlieren, was an Pr. corrugatus erinnert. Auf der 
Ventralschale (fig. 2, b) gehen die Anwachswelien von einer zur anderen Seite 
durch und bilden spitze Schlossecken. Längs einer 27mm langen Seite des Schloss
randes, zählt man nur 7 Röhren in einer Reihe. Bemerkenswerth ist auf dem, fig. 
2, a, dargcslclltcn Exemplare eine geschwungene Leiste, die das flache Ohr ab
grenzt, die aber nur bei diesem stark abgeschälten Exemplare sichtbar ist.

Die gewöhnlichere mehr transverse Form findet sich im Bergkalkdolomit des 
Wol, Nebenfluss der Wytschegda, im Bergkalke von Podtscher an der Petschora, in 
den mittleren und unteren Bergkalkschichten am Ylytsch.

P R Q D IIC T IIS  B T R IA T IIS .

Tab. J F ,  f ig . 8 , So, Sb. — Tab. F , fig . 1.

Mylilas strialus. Fisch. 1830. Oryct. pag. 181, (ab. 19, (lg. 4.
Productus strialus. 1845. Russia and Ihe Ural by Murch., Vern., Keys. vol. 2, pag. 245, tab. 17, fig. 1, a, b.

Es ist sehr bemerkenswerlh., dass im uralischen Bergkalke conslant die keulen
förmige Var. vorkommt, die hier auf der Tafel 4 nach einem Exemplare aus dem 
Bcrgkalke des Schleifsteinberges an der Soiwa abgebildet ist. Diese allein scheint 
auch in England vorzukommen, wo ich sie in Menge in den oberen Bergkalkschichten 
von Kirby Londsdale beobachtet habe, und die Sow. als Leptaena anomala beschrieben 
hat. Wir bezeichnen sie daher als var. anomala und sie scheint dem oberen Bergkalke
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eigen. Tab. 4, fig. 8 , 8a sind Steinkerne, die eine scharf dachige Rückenleiste mit 
warzigen Abhängen zeigen, nach vorn breiter werdend nnd sich verlierend. Daneben 
erscheinen jederseits längliche festige Muskelbügel. Zwischen ihnen und dun Rande 
eine wenig bemerkbare stumpfe Wulst. Auf der kurzen Schleppe, fig. 8 , sieht man 
feine Stiche zwischen den Streifen. Fig. 8b stellt den Abdruck des Inneren einer 
Ventralschale dar, deren Mittelleiste als eindringender Spalt erscheint; neben dem man 
ein Paar erhabene Streifen, aber keine henkelförmige Leisten bemerkt.

Auf lab. 5 , fig. 1 habe ich das andere Extrem dieser Art nach einer Varietät 
des gewöhnlichen Pr. slriatus, die ich bei Lutschinskqja-Gorka gefunden, dargestellt. 
Diese Form ist so aufgebläht, dass man an Pr. comoides oder corrugatus M’Coy 
([scoticus Kon. ?) erinnert wird. Das kurze Schloss mit ganz niedergedrücktem Bnckel, 
die büschlig zerlheillen, auseinandergebogenen, zurüoklaufenden, feinen Streifen cha- 
raklerisiren indess die Art. Man sieht auf diesem Exemplare an 3 Eindrücke, wie 
von Fingerballen, deren Entstehung unsicher ist und von denen einer, der mittlere, 
von dem Zeichner angegoben ist.

e m S E T E S .  ( F le c k .)  K m .

Leptaena. M’Coy.

Diese Gattung unterscheidet sich von Produclus durch die stark entwickelte, 
liegende Dorsalarea mit dreiseitiger Oeflnung. Darin aber, dass die Area se lb s t 
von einer Reihe auüiegender Stachelröhren schief durchbohrt wird, zeigt sich eine 
nur an ihr beobachtete Eigentümlichkeit. Diese Röhren, wie man es an den grösse
ren Arten sicht, brechen in gewisser Höhe hervor, bleiben aber an die Area gedrückt 
bis zu deren Rande, wesshalb sie von oben gesehen am äussersten Rande zu wurzeln 
scheinen. Sonderbar ist, dass die Röhren am Rande in stumpfem Winkel gebrochen 
scheinen, da sie längs der Area von den zwei verschiedenen Seiten, her convergirend 
aufsteigen, dann aber divergirend nach hinten streben.. Im Inneren der convexen 
Dorsalschale 3 kurze Längsleisichen, die vom Schnabel aus divergiren und bald ver
schwinden. Was vielen zu der Gattung gehörigen Formen einen gemeinsamen Habitus 
giebt sind die feinen, steifen Längsslrcifen, die an angegriffenen Stellen unter der 
Lupe oft von beiden Seilen crenulirt scheinen, was davon berrührt dass den äusseren 
Furchen im Inneren perlschnurförmige, gekörnte Streifen entsprechen. Die Streifen 
vermehren sich an derselben Art sowohl durch Einsetzen als durch Gabelung und 
man kann alle Ucbergängo zwischen beiden Vennehrungsweisen beobachten. Verfolgt
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man nflmlich einen Streifen bis zu semem Ursprünge hinauf, so wird er meist ver
schwindend dann und verliert sioh bald zwischen zwei Streifen, bald scheint er sich 
an einem der Streifen näher anzusohmiegen; zuweilen ist er an dieser Stelle noch so 
dick, dass man eine Gabelung vor Augen hat.

C H O K E T E 8 C O IU O ID E S.

Tab. V I, ß g .  I ,  Ja, lb ,  le.

Productus comoides. Sow. 1823 M. C. tab. 329.
  --------- M’Coy. 18*4. Carborif. Limest. Foss. of Ireland, pag. 107.

Umriss semi-elliptisch, doppelt so breit als lang ([an fig. 1 defect, nicht breit 
genug}; Form aufgetrieben; Profillinie fast gleichmässig gekrümmt, steigt senkrecht 
auf den Buckel herab; Buckel in der Fläche längs dem Schlossrande ganz verschmolzen, 
springt nicht vor; Rücken stumpf gekielt, gegen den Rand einige sehr leichte, obso
lete und nicht regelmässige Längsfurchen merklich; Venlralschale dicht angepresst mit 
der anderen concenlrisch: Dorsalarea an 5mm hoch, mit einer breiten krummlinigt 
dreieckigen Ocflhung ([fig. lc} deren Scheitel nicht bis an den Buckel reicht. Mitten 
.aus der Area brechen Stachelröhren hervor in Abständen von deren es auf
vollständigen Exemplaren über 20 jederseits geben muss, die unterwärts von einer 
längsgestreiften Schicht der Area bedeckt scheinen. Es wäre möglich, dass diese 
Schicht zuweilen die ganze Area überzöge; dann dringen aber itnmcr die Stachel
röhren durch die Substanz der Area bis an deren unterem Rande. Es existirt auoh 
eine kleine Ventralarea, deren Structur sich aber nicht so gut beobachten liess. Die 
Streifen sind YOn einer Feinheit die sich in der Lithographie nicht genau wiedergeben 
lässt; 30 bis 35 zählt man in der Mitte zwischen IO101»; sie verlaufen hie und da, 
besonders gegen den Rand, etwas wellig, übrigens gerade, auch an den Seiten nicht 
gebogen. Auf der Innenseite entsprechen den äusseren Furchen gekörnte, erhabne 
Streifen, und eine mittlere kurze Längsleiste zeigt sich in der Dorsalschale.

Bei dem sehr gleichartigen Habitus vieler Choneiesarten sind gute Artkennzeichen 
schwer aufzufinden. Die am Buckel senkrechte Profillinie und die aufgelriebene Form 
müssen daher als Hauptkennzeichen gelten. Darin übereinstimmend ist der Productus 
aurilus Phill., an dem keine Arealröhren, aber wohl eine ausgebildete Dorsalarea 
gesehen wurde, wesshalb er ein Chonetes zu sein scheint. Seine Streifung ist eir 
wenig gröber (25 Str. zwischen iOmm)  was ihn dem Chonetes papilionaceus, mit 
dem er auf der Lagerstätte vereint ist, so ähulich macht, dass man sich nach Ueber-
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gängen umsteht. Von Ch. comofdes unterscheidet er sich besonders durch den ge
schwollenen Buckel, der aus der Flüche längs dem Schlossrande deutlich hervortritt, 
und durch seinen flachen nicht gekielten Rücken, der sogar an der Stirn, doch kaum 
merklich eingesenkt scheint.

Charakteristisch ihr den untersten Bergkalk des Ural am Flusse Ylytsch; in den 
Sammlungen des Bergcorps vom Flussa Ugra, nahe dem Dorfe Switschei, Gouverne
ment Kaluga.

C H O N E T E S  (? ) V A R I Q L iR I S ,  n .  « p .

Tab. V I , fig . 2 : a , b , c ,  d.

Die Area ist nicht bedachtet, und am Schlossrande sieht man nur ein Paar 
sehr undeutliche Stachelnarben, die eine an t “““ vom Schnabel, eine zweite weiter, 
nnd an 5 mögen jederseits vorhanden gewesen sein. Daher ist es besonders der 
Habitus der Streifen, der die Art zu einem Chonetes stempelt. Sie sind fein wie bei 
Ch. saroinulatus ( i5  Streifen zwischen 5mtn)  und ihren Zwischenräumen entsprechen 
im Inneren perlschnurförmigo Streifen (flg. 2b).4 Für die Art bezeichnend sind feine 
längliche Tuberkeln, die in 7ra™ Entfernung vom Buckel sich auf den Streifen zeigen^ 
in Quincunx, doch nicht ganz regelmässig vertheilt, denen an der Innenseite der 
Schale Grübchen wie von Nadelstichen entsprechen. Auf der Ventralschale erscheinen 
einige Anwachsrunzcln. Uebrigens gehört diese Art zu den ganz dcprimirlcn, deren 
Profillinic am Buckel nur wenig geneigt ist und bei denen auf dem Rücken gewöhn
lich eine Einsenkung erscheint. Diese ist hier sehr deutlich und zwischen ihr und 
den flachen Ohren entstehen zwei Erhöhungen, die breiter werdend zum Rande ziehen.

Im Bergkalke an der Petschora, bei dem Dorfe Podtscher.

C tfO X E T E S  S A C R U U L A T A  V A R . C A R R O A U F E H A .
, • m .. •' ••. >■.}-. :

S. die Sygonymie and pusfilhflipbere Beschreibung ip und ,  voL 2 , pag. 242, Uh. 15, lig.
10 a — h. ” " ’ ’ "

• >, ■ Cä:-tt ; ü', '1 , !.;r '  i ■ . 'I

Wir müssen erinnern wie es bei der Gattung Chonetes, zumal da die Area 
meist verdeckt ist und die Stachelröhren abgebrochen sind, nicht gelungen ist selbst 
zwischen Ch. sarcinulata und der Riesonform Ch. popilionacea, ausser der absoluten 
Grösso, haltbare Unterschiede aufzufinden, imd man mit der Brut der letzteren in 
grösser Verlegenheit wäre, wenn es darauf ankäme, sie abzuäondem (die 6eillichep
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Streifen scheinen bei Cb. sarcinolatus etwas mehr gebogen}; doch wird niemand ihr 
Artrecht bezweifeln. Dann wird man geneigt sein auch auf die geringsten Abände
rungen in dieser Gattung, sobald sie an bestimmte Schichten gebunden sind, werlh 
zu legen. Wenn man nun eine Anzahl'Exemplare des in Russland an den Bergkalk 
gebundenen Chonetes sarcinulatus, neben einer Reihe der silurischen Form hält, be
merkt man an den letzteren eine mehr transverse, subrectangnläre Form, an der die 
dem Schlosse parallele Stirn durch abgerundete Ecken abgesetzt ist; während die var. 
carbonifera oft subsemicirculär ist und einen so gleichmässig zugerundeten Umriss hat, 
dass man keine abgesetzte Stirn daran unterscheiden kann. Eine solche Beobachtung 
ist geeignet die Ueberzeugung zu geben, dass die var. carbonifera eine besondere 
Art ist, die aber erst dann sich wird begründen lassen wenn man die Area mit ihren 
Slachelröbren und vielleicht das Innere in zahlreichen Fällen wird beobachtet haben.

In den mittleren Bergkalkschichlen am Wol und an der Soiwa häufig. Dahin 
scheint auch ein Exemplar aus den Schichten mit Ch. comoides am Ylytsch zu gehören, 
doch könnte es auch ein Jugendzustand einer anderen Art sein.

L E P 1 |A IIA  ( D a lm a n ) .

* Diese Gattung unterscheidet sich durch den Mangel der Stachelröhren von Cho- 
neles und Productus. Von der letzteren Gattung ausserdem durch eine an beiden 
Schalen entwickelte Area und duroh das Innere, das nie die henkelförmigen Schwielen 
der Ventralschale noch die Muskelgruben der Dorsalschale gezeigt hat. — Nur die 
besprochenen drei Gattungen bilden unsere Familie der Leplaeniden.

I iE P T jBJSA T H A I U A , h . a p .

T o i.  VII, ß g .  1.

Eine Zeichnung, die an das Gewebe einer Kreuzspinne erinnert, d. h. Strahlen 
verbunden durch feinere gedrängte Querlinien, kennen wir bisher nur an der Leplaena 
convexa Pand. und transversa Pand., letztere kaum verschieden von Leptacna laevi- 
gata Sow. in Murch. Sil. Syst. tab. 13, Ag. 3. Eine dritte analoge Art, aasgezeichnet 
durch die viel gedrängteren Strahlen, aus dem Thonschiefer am Ylytsch, stellen wir 
hier auf. — An unserer Art zählt man in 14“ ® Entfernung von der Schlossmitte an 
80 Strahlen (bei transversa nur 20 bis 25} und in 10“«* Entfernung an 10 zwischen 
10mm. £s sind gerade, erhabene, fiusseret feine Linien die nur auf dem an 1 y fc *
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breitem Ohr jederseits längs dem Schlossrande fehlen. Sie vermehren sich durch 
regelmässige Einsetzung einer neuen Linie zwischen je 2 erst in 5mm Entfernung von 
der Schlossmitte; dann von Neuem in 12mm Entfernung. Die Querlinien werden erst 
unter der Lupe deutlich, bilden spitze Schlossccken, und man zählt ihrer über 11 
auf lmm. statt ihrer sieht man, wenn eine gewisse Schicht der Schale verlohren 
gegangen ist, feine Granulationen, die sich in Längsreihen zusammenzustellen scheinen 
und zu falscher Bestimmung führen können. Der Umriss der Muschel ist halbkreis
förmig mit etwas spitz vortretenden Schlossecken, an denen die sanft herunter gebogene 
kleine Schleppe, oder der Limbus sich etwas herauf biegt. Der sehr flach gewölbte 
Discus ist an llmm lang. Die Länge der Schlosslinie oder die grösste Breite misst 
bis 24mm, die Länge dann 14mm. i

L E P T iE llA  A S E I iliA .

Leptaena asella. Vern. 1845. Russia and tbe Ural by March., Vern., Keys. vol. 2, pag. 224, tab. 14, fig. 3.

Durch die feinen, unregelmässig bald anschwellenden, bald schwindenden Streifen 
gewinnt diese Art einen so ausgezeichneten Habitus, dass man sie auf dem ersten 
Blicke von allen verwandten Arten unterscheiden kann. Die citirte Zeichnung giebt 
das nur sehr unvollkommen wieder.

Der ausgezeichnete Mesener Bürger, Okladnikoff, hat diese zuerst im Gouv. 
Woronesch entdeckte Art, mit anderen devonischen Versteinerungen zusammen von 
den Ufern der Tsilma milgebracht.

l iE P T A A A  S Q I 'A .U I L A , n . * p .

Tab. V I I , ß g . 3 , 3a, 3b.

Diese sehr kleine Art hat Streifen von derselben Beschaffenheit wie die vorher
gehende, nur keine feineren zwischenliegenden in der Buckelgegend, da die neueinge
setzten gleich eben so stark wie die älteren werden. Bei 3mm Länge zählt man auf 
einer Schale an 30 feine, etwas wellige, bald dicker angeschwollene, bald verschmä
lerte Streifen, die eben so breit als ihre glatten Zwischenräume sind. Nur längs dem 
Sohlossrande zu beiden Seiten scheint ein Theil der Schale glatt und hier erkennt 
man an wohl erhaltenen Exemplaren unter der Lupe sehr feine Anwaschsstreifen. 
Diese Streifung ist oft so abgerieben, dass man nur unter der Lupe ihre Spuren

28
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bemerkt und die Muschel dem blossen Auge glatt scheint. Das Innere der Dorsal- 
schale ist ziemlich glatt, am Rande gestreift; das Innere der Vcnlralschnle bis in die 
Nähe des Schlosses mit verhällnissmässig starken Tuberkeln besetzt, zeigt eine kleine 
mittlere Furche.

Die Gestalt der .Muschel gleicht einem dach gewölbten transversal Fisch Schüpp
chen von nicht mehr als 5mm Länge, und das zunächst der Mitte an 7mm breit ist. 
Der Umriss ist genau ein Oval, von dem der Schlossrand */« der kurzen Axe mit 
dem zugehörigen Segmente abgeschnitten hätte. Das Profil ist ein sehr kleines Kreis
segment, nur am Buckel ein wenig eingekrümmt. Der leicht angcschwollene Buckel 
setzt sich ein wenig ab und daneben erscheinen kleine, geneigte, flache Ohren, die 
eben so viel vom Seilen- als vom Schlossrandc einnehmen. Die Ventralschalc ist 
ein der Dorsalschale ähnliches, eingedrücktes Schüppchen. Man sieht eine lineare, 
dorsale Area mit einem mittleren, stumpfen Ausschnitte, zu dessen Seiten ein Paar 
Tuberkclchen (Ziilmchen) sichen und denen ein mittleres Tuberkelchon auf dem 
Schlossrandc der Vcnlralschnle entspricht. Eine Venlralarca stellt sich hier nur als 
eine wenig ausgezeichnete Verdickung des Schlossrandcs dar.

Aus den devonischen Schichten an der Tsilma, mit der vorigen Art vereint, von 
Okladnikoff gesammelt.

L E P T A 1K A  D E L T O ID E A .

Tab. V I I ,  fig. 2, 2a, 2b.

Slropbomena dello'i'dea. Conrad. Emmons. 1843. Geol. of New-York, vol. 2 ,  pag. 389, fig. 2.
Leptaena delto’idea. 1845. Hussia and (he Ural byMurcb., Vern., Keys. vol. 2 , pag. 222, lab. 14, fig. 5.

Diese Art ist die Leptaena euglypha Sow. iin Kleinen. Ihre Streifen sind feiner, 
denn in 15 mm Entfernung vom Buckel zählt man über 20 an Stärke ungleiche Streifen 
zwischen 5min, während bei der euglypha mit den feinen Zwischenstreifen doch nur 
an 10 herauskommen. Auch ist der Discus der letzteren ganz plan, meist etwas
eingedrückt, über 20nun lang, subtrigonal, mit steil herabhängender Schleppe, während
unsere Art einen flach gew'ölblen, an 13mm langen, scmielliplischen Discus mit 
geneigter Schleppe hat. Die Streifen der L. deltoidca sind seitlich mehr auseinander 
gebogen und auf der Schleppe bemerkt man eine Art seichter Faltung des Randes,
der dadurch sich leicht wellig gestaltet. Durch die bis an den Rand hin gleichmässig
feinen Streifen und durch den ganz niedergedrückten Buckel unterscheidet sie sich 
von der uralensis Vern., durch den zu einer Schleppe herabsinkenden Stirnrand von 
anderen Arten, die gleich ihr nur in der Buckelgegcnd regelmässige, entfernte Strahlen
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mit feineren Zwischen streifen, gegen den Rand hin aber unrcgelmässig gemengte, 
dickere und feinere Streifen zeigen (irregulalim radialae). Das Innere der Ventral- 
schale (fig. 2b) zeigt eine dreiseitige Schwiele, die nach vorn in eine gespaltene 
Spitze ausläult und zwei seitliche divergirendc Leisichen absendet; auf ihrer Basis am 
Schlossrande stehen zwei Zühnchen.

Die Area ist an dieser unvollständig bekannten Art nicht beobachtet; ihre Be
schreibung und Abbildung schien uns nichtsdestoweniger wichtig, da sic die herr
schendste Brachiopodcnarl im silurischen, dolomitischen Kalke an der Waschkina ist.

 ’ •

b) Die Schale, an der die Wimperanne haften (Vcntralschale Auel.) ist aussen 
convex und gegen die andere Schale gekrümmt.

Hier haben wir die Gattungen so beibehaltcn, wie sie in Russia and the Ural, 
vol. 2, pag. 37 — 45, entwickelt sind; obschon es seitdem mehr und mehr klar 
geworden ist, wie auch diese Einlheilung den schnell nmvachsenden Kenntnissen nicht 
ganz genügt. Die Betrachtung der inneren Sculptur der Brachiopodenschalen scheint 
am meisten geeignet scharf geschiedene Gattungen herauszuslcllen, für deren Natür
lichkeit die Tlmlsache bürgt, dass die äusseren Kennzeichen sich zu den inneren 
harmonisch zu gesellen scheinen. Z. B. die an den Zähnen der Brachial- oder 
Ventralschale haftenden, inneren schwerdlförmigcn Fortsätze gewisser lebender Tere
brateln sind bei einigen Arten durch Fortsätze, die von der Mittelleiste der Schale 
ausgehen, gestützt; nun ist gerade an denselben Arten ein unvollständiges, oft ganz 
oblitcrirtes, discreles Dcltidium zu beobachten; während an den Arten mit frei schwe
benden schwcrdlförmigen Fortsätzen das Loch von dem sectirenden Dcltidium und der 
Dorsalschale rings umgrenzt wird. Seitdem M’Coy, Carbon. Foss. of Ireland, pag. 
127, nochgewriesen hat, dass die kalkigen Spiralen der Spiriferen Schalentheile sind 
und den schwerdlförmigen Fortsätzen der Terebrateln entsprechen, so muss man ihnen 
eine höhere generische Bedeutung zugcstchen, als früher, und unsere sogenannten 
anomalen Spiriferen aus den Petersburger silurischen Schichten müssen samt der Ter. 
Nucclla den Orthis näher gebracht werden, während die ooncenlrischen Terebrateln 
und vielleicht auch die Gruppe der Ter. reticularis den Spiriferen zu nähern sind. So 
scheinen denn* Phillips und M’Coy dem Bedilrfniss durch ein weiteres Zerfallen der 
Gattungen entgegengekommen zu sein: indess sind ihre neuen Abteilungen noch nicht 
genügend studiert um vollständig gerechtfertigt zu scheinen, und wir behalten deren 
Annahme einer späteren Zeit vor; zumal die näheren Verwandtschaften durch die 
Gruppirung der Species in den synoptischen Tabellen (Russia and the Ural, vol. 2) 
meist naturgemftss bezeichnet scheinen.
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O K T H IS .

Synon. und Gallungscharakter s. in Russia and the Ural, vol. 2 , pag. 175.

O K T H IS  A K A C IIK O ID E A .

Spirifer arachnoi'dea. Phill. 1836. Geol. of Yorksh. vol. 2 , M. L. pag. 220, lab. 11, fig. 4.
Orlhis arachnoi'dea. Vern. 1845. Rnssia and Ihe Ural by Murch., Vern., Keys. vol. 2, pag. 196, tab. 10, 

fig. 18, lab. 11, fig. 4. •

Die ausgebildetc Dorsalschale ist leicht concav, indem sic sich vom erhobenen 
Schnabel erst an 14min lang, leicht geschwollen, herabsenkt, weiter aber in eine 
subhorizonlale Fläche übergeht. Die Dorsalarca ist höchstens y i  so hoch als lang, 
mit etwas concaven Schlosskanlen, mit spitzwinkliger Ocflnung und mit einem um
schriebenen Winkel dessen Schenkel dem Loche näher als den Schlossccken liegen. 
Die Venlralschalc ohne Area, zeigt einen an der Natis sehr deutlichen Sinus. Ober
fläche durch feine erhabene Linien mit 3 bis 4mal breiteren Zwischenräumen gestreift, 
die so stark gebogen sind, dass eine der Linien jederseits fast auf die Mitte des 
Schlossrandcs ausläuft. 15 bis 20 dieser Linien beginnen dicht an der Schnabel- 
spitze und vermehren sich schon nach 3 bis 4mm durch Einsetzen einer Linie zwischen 
je zwei. In 7 bis 8mm Entfernung vom Buckel erfolgt ein zweiter Einsatz in 12 bis 
15mm, ein dritter u. s. w. Die Linien des ersten Einsatzes schwellen sogleich zu 
der constantcn Stärke an, die der folgenden immer langsamer, so dass man zwischen 
zwei stärkeren Linien oll eine, aber nicht mehrere schwächere sieht; doch folgen sich 
am Rande auch viele gleiche Streifen, weil viele Einsalzstreifen besonders an den 
Seiten ausbleiben. In 20mm Entfernung vom Schnabel zählt man ringsum an 100 
Streifen, von denen 20 in der Milte auf 10mm neben einander stehen. Unter der 
Lupe entdeckt inan feine Qucrwcllen, die aber nicht über die erhabenen Linien hin
weggehen. Das Innere der Schalen zeigt vertiefte Linien, den erhabenen der Ober
seite entsprechend und sehr feine Granulationen. Bei 30m,n Länge misst der Schloss
rand 40mm.

In den oberen Bcrgkalkschichtcn am Wol, Nebenfluss der Wytschegda und an 
der Soiwa, Zufluss der Petschora. Auch in den schwarzen Bcrgkalkschichtcn mit 
Productus tubarius Keys, am Ylytsch, doch da licss sich die Area nicht beobachten 
und desshalb ist die Bestimmung nicht sicher.
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O R T H IS  S H A R P E I .

Tab. V II, fig . 5.

Orthis umbraculum. Porllock. 1843. Geol. of Londonderry, pag. 456, tab. 37, dg. 5 (non Buch).
Orlhis Sharpei. Morris. 1843. Calal. of British, foss. pag. 125.
Orthis Sbarpei. Vera. 1845. Russia and the Ural by Murch., Vera., Keys. vol. 2 , pag. 181.

Diese Art, von der ich nur den abgebildclcn, von Muschclsubstanz überzogenen 
Abdruck aus den mittleren Bergkalkschichten am Ylytsch milgcbracht habe, würde 
man mit der vorhergehenden vereinigen, wenn nicht die Zwischenräume der Streifen 
3 bis 5 mit dem blossen Auge kaum wahrnehmbare Linien zeigten. Die Schale ist 
gleich der Dorsalschale der vorigen Art vom Schnabel her leicht abhängig, mit noch 
flacherem, aufgebogenem Limbus. An 20, auf den Abdruck vertiefte Linien gehen 
vom Schnabel ab, und vermehren sich bald durch Einsetzung, ein zweiter Einsatz 
erfolgt bei 10 bis 12mm, andere Streifen setzen bei 25mm ein; in 20mrn Entfernung 
vom Buckel stehen 10 bis 12 Linien zwischen 10mm. Mil der Lupe entdeckt man 
in den Zwischenräumen, besonders nahe dem Schnabel, feine gedrängte Qucrlinicn.

O R T H IS  O L IY IE H IA A A  (? ) .

Orthis Olirieriana. Vera. 1845. Russia and tbe Ural by Murch., Ycrn , Keys. vol. 2, pag. 193, fig. 3.

Aus dem Bergkalke von Podtscher an der Petschora habe ich ein Fragment 
milgebrachl, dass man mit Zweifel für diese Art., deren Unterschiede von Orthis 
senilis noch weiterer Prüfung bedürfen, halten kann.

O R T H IS  C R E A T S T R IA  V A R . D E Y O A T C A .

Tab. V I I , f ig . 7 ,7 a ,  7b, 7c.

S. Synonymie in Russia and the Ural, vol. 2, pag. 195, lab. 11, fig. 4.

Ganz von der Gestalt wie sic loc. eit. nach einem Exemplar aus dein Gouv. 
VYoronesch abgebildet ist, fand sie sich auch an den Ufern der Uchta, Zufluss der 
Ishma. Die dickeren erhabenen Streifen (nicht schmäler als die Zwischenräume) 
zwischen denen §ie mehr als ein schwächerer eingeschoben ist und die geringere 
Grösse zeichnen dio var. devonica von der ganz ähnlichen Form des Bergkalkes aus.
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In 12mm vom Buckel zählt man zwischen 5mm 12 Streifen. Die Oberfläche unseres 
Exemplars ist etwas unregelmässiger als an dem aus Woronesch und cs bilden sich 
Querrunzeln. Diese Querrunzeln nehmen in gewissen Exemplaren, die in den obersten 
devonischen Kolken an der Ishma sich fanden, so zu, dass daraus eine der 
Orlhis senilis vollkommen analoge Abänderung der var. dcvonica hervorgeht. Die 
Form wird so sehr verbogen und verunstaltet, dass man Mühe bat, in den im Gestein 
sitzenden Exemplaren eine Brachiopodcnschale wieder zu erkennen; ja man könnte sie 
dann für ein Fragment eines Cyathophyllum halten. Doch an den durch die Sorge 
meines verehrten Freundes, von Wörth, abgclösclen Exemplaren ist eine grosse Area 
zu beobachten, die aber nicht weniger merkwürdig verunstaltet ist. Sie hat die 
Gestalt eines Dreiecks dessen Spitze, die, nach der Neigung der Seiten zu urtheilen, 
bald mit einem Winkel von nur 70°, bald mit einem von 100° enden müsste, gestutzt 
ist; ihre Höhe misst mehr als ihre halbe Breite und sie ist sehr überhängeud, gegen 
die Profillinie des Rückens 20 oder 40° geneigt; eine spitz dreiseitige Wulst ver- 
schliesst die Schlossöfliiung. Ucbrigcns spricht die Grösse und die Art und Weise der 
Streifung für die var. dcvonica unserer Art.

O R T H I S  U M B R A C H liU J I (? ) .  S c h lo t« , c p .

Tab. V II , ß g .  6.

Nur das abgebildetc, merkwürdige Innere einer Dorsalschalo fand sich in den 
devonischen Schichten an der Uchta, Zufluss der Ishma. Neben der gewöhnlichen 
Mittcllciste, die sich in der Milte der Schale verliert, finden sich zwei von einem 
kleinen erhabenen Wülslchen umgrenzte, etwas gelappte und lacherförmig gefaltete 
Vertiefungen (den Muskelgruben bei Produclus vielleicht analog?). Weiterhin ist die 
Oberfläche fein granulirt und am Rande selbst erscheinen die Streifen entsprechend 
der Aussenfläche, an 15 zwischen IO“1"1. Grösse, Form, die Breite am Schlossrandc 
und der etwas hohle Rücken lassen eine Uebereinslimmung mit Ort. umbraculum 
verm uthen.

O R T H IS  IA F L E X A .

Gonambonites infleia. Pand. 1830. Beitr. pag. 77, pl. 15, fig. 1 — 5 4c.
Orlhis inflexa. Vern. 1845. Kussia and tbe Ural by Mnrch., Vern., Keys. vol. 2. pag. 198, fig. 6 (cum synonym.).

In den silurischen Schichten am Sjass, die nur eine Fortsetzung der Petersburger 
Schichten sind. Merkwürdiger ist das häufige Vorkommen in den Thonschiefem des-
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Ural am Ylytsch; wo man trotz der schlechten Erhaltung, doch alle wesentlichen 
Charaktere der Art mit Sicherheit hat constatiren können; als da sind: eine kleine 
horizontale Ventralarea, eine breito dreiseitige Schlossöffnung, deren Basis y 3 des 
Schlossrandcs einnimmt, eine Dorsalarea deren Höhe y'̂  ihrer Lfinge misst, büschlig 
auseinander gebogene Streifen von denen einzelne stärkere sich ruthenarlig auszeichnen, 
ein taschenförmiger, am Schlosse etwas zusammengezogener Umriss.

O K T IIIS  S T H lA T U IiA . S c h lo t« , c p .

S. die Synonymie in Russia and the Ural, voL 2, pag. 183, tab. 12, fig. 6 und fig. 5e.

Wenn cs auch nicht immer möglich sein mag einem einzelnen Exemplare anzu
sehen, ob cs aus den devonischen oder Bergkalkschichten herrührt, d. h. ob cs die 
Orthis rcsupinala ist, so wird eine grössere Suite, die bei einer so sehr geselligen 
Art leicht zu erhalten ist, immer alle Zweifel darüber lösen, wenn man folgende 
Kennzeichen beachtet, die von Vemeuil und mir beobachtet worden sind:

O r t h i s  s t r i a t u l a .

1. Auf wohlerhaltenen Exemplaren lassen 
sich einzelne, dicker werdende Strei
fen leicht vom Buckel bis an die 
Stirn verfolgen, sie sind weniger un
terbrochen, besonders auf den ersten 
15l,lin, und vermehren sich kaum 
durch Zerspalten, fast immer durch 
die Bildung neuer, sehr feiner Strei
fen in den Zwischenräumen, die all— 
mälig schwellend zur Stirn hinziehen. 
Die kleinen Dornen bilden sich nur 
auf den stärkeren Streifen, die da
durch weniger unterbrochen scheinen, 
und sind aufrechter.

2. Das Gewölbe der Ventralschale ist 
der Quere nach ganz ohne Unter
brechung in derselben Curvc ge
krümmt.

O r t h i s  r e s u p i n a t a .

1. Die Streifen sind stärker und viele 
schwellen an von Zeit zu Zeit für den 
Austritt eines Stachels, unter dem sic 
von Neuem feiner und flacher sind; 
dadurch entstehen kleine verdickte 
Striche auf vielen Streifen, und zwi
schen ihnen bilden sich feine Streifen 
die oll sich verlieren ohne den Slirn- 
rand zu erreichen.

2. Das Gewölbe der Ventralschale ist 
der Lfinge nach mitten merklich ab
geflacht, ja selbst leicht gehöhlt, be
sonders deutlich bei kleineren.
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Hülfscharaktcre von weit geringerem Werlhc sind die grössere Dicke der Ort. 
slriaüda, die gewöhnlich mehr als die halbe Länge (bei resupinata weniger} misst; 
in Folge dessen ist auch die Nafis o f t  so geschwollen, dass die Venlralschale nicht 
wie bei resupinatus kürzer als die Dorsalschale ist; ferner hat die strialula meist eine 
längere Sinuszunge und bleibt fast immer kleiner; doch eine einseitige Berücksichti
gung dieser Hülfscharaktcre verleitet leicht zu Irrthümer, z. B. hat de Verneuil 
in den devonischen Schichten am Rhein 55mm lange Exemplare gefunden. Jeden
falls scheint es viel nützlicher diejenigen Charaktere iur die beiden besprochenen 
Formen hervorzuheben, die nach den bisherigen Beobachtungen Formationen auszeichnen, 
wenn auch zu ihrer Würdigung eine genauere Betrachtung erforderlich ist, als die 
gröberen, augenfälligen Verschiedenheiten, die ohne Rücksicht auf die Formation gra
duell abundern.

Diese Art findet sich in den unteren devonischen Schichten am Sjass, am Wol, 
Zulluss der Wytschegda, und an der Uchla in grösser Menge. Wo Bergkalkschichten 
auf devonischen liegen ist weder die Ort. striatula noch die resupinata gefunden 
worden, was bedeutend gegen einen Uebcrgang aus der einen in die andere Forma
tion spricht.

O H T H Ig  H E Y S E H L I X G I M A .

Orthis Keysorlingiana. Kon. 1843. Descr. des anim. foss. du terr. carbonif. de Belgique, pag. 230, tab. 13, 
fig. 12a.

Es freuet mich, in derselben Zeit ungefähr, in der de Köninck diese seltene 
Art des Bergkolkes von Vise in freundlicher Erinnerung mir dedicirte, sie auf meinen 
Rcnnlhierfahrlen durch die obdachlosen Mooswüsten in der Nähe des Eismeeres im 
Bergkalkc an der Beiaja, Zufluss der Indiga, entdeckt, und die erthcilte Ehre durch 
diesen Zufall beziehungsreicher gemacht zu haben. Ich habe nur eine 6“““ lange 
Venlralschale mitgebracht, nichts destoweniger scheint die Bestimmung zuverlässig, 
denn der Umriss, die leichten Anwachsstreifen und besonders der tiefe Sinus sind 
vollkommen so, wie auf der citirtcn Figur 12, a. Die Streifung der Oberfläche ist 
sehr leicht und unter der Lupe bemerkt man in den vertieften Streifen, feine runde 
Löcher, die ein Tuberkelchen umschliessen, das wohl der Rest eines heraustretenden 
haardünnen Stachels ist. Diese Löcher sind ganz so vertheill wie auf de Koninck's 
Figur von Orthis Michclini, tab. 13, fig. 8a und lassen nicht den geringsten Zweifel 
darüber, dass unsere Schale zu derselben Artengruppe gehört, und der Vcnlralsinus, 
in 5mro Entfernung von der Nalis kaum 2min breit aber so lief, dass die Schale ganz 
zwcilappig ist kommt keiner ändern verwandten Art zu.
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O R T H IS  IN D E T . n .  ap .

Tab. V II, fig. 8 , 8a.

Ia dem feinzelligen, permischen Oolilhenkalke beim Dorfe Ust-Nem an der Wy- 
tschegda, findet sich diese Art, die schon durch ihre Grösse von allen Galtungsver- 
wandten derselben Formation sehr ausgezeichnet ist, deren wesentliche Kennzeichen 
aber an den beobachteten Fragmenten nicht hinreichend studiert werden konnten. 
Breite 56mm, Lfinge 44nun, Umriss sub-semicirculär, Schale hoch und glcichmfissig 
gewölbt, Profil senkt sich senkrecht herab zum Buckel, der nicht vortrilt und zu des
sen Seiten keine abgellachten Ohren entstehen. Die feinen Streifen sind anf dem 
Stücke, dass die Aussenseite zeigt, nur nahe dem Schlossrande an der Seite erhallen. 
Diese sind so sehr gebogen dass sie fast senkrecht auf den Schlossrand zurücklaufen. 
Auf 8y fim  zahlt man längs dem Schlossrande an 24 zurücklaufende Streifen. Die 
Streifen, wie man sie an einer verwitterten Stelle der abgebildelen Innenseite sieht, 
waren in der Mitte gerade. Die genannte Seite zeigt eine ziemlich hoho mittlere Leiste.

O R T H IS  P A R V A . P a n d .

6jnonymie in Russin and the Ural, vol. 2 , pag. 188, fig. 4 , a , b.

In den kalkhaltigen Glimmer-Thonschiefem am Ylitsch; gewöhnlich schlecht er
halten, doch lassen sich die Kennzeichen auf einer grösseren Anzahl von Exemplaren 
hinreichend studieren, um die Bestimmung völlig sicher zn machen. Die sub-hori
zontale Dorsalaren beweiset, dass diese Form, an der das Kennzeichen der auf den 
Schlossrand auslaufenden, seitlichsten Streifen nicht immer deutlich ist, zu unseren ar- 
cnato-slriatae gehört; die rudimentäre Ventralarea und besonders die geringe Zahl der 
Streifen (in 10min Entfernung vom Buckel an 12 zwischen 5mm)  weisen ihr mit Be
stimmtheit einen Platz in der Gruppe der Orth, elegantula an; der bei den meisten 
Exemplaren sehr deutlich dachförmige Rücken, so wie die sehr flache Ventral- 
schale unterscheiden sie von Sowerby's Orth, lunata und hybrida, der sehr deutliche 
Sinus der Ventralschale, nebst dem stark gekrümmten Schnfibclchen von Dalman's Orth, 
basalis. — Schwanken kann man nur zwischen Orth, elegantula und parva, besonders 
weil an keinem unserer Exemplare die Streifen auf dem gekielten Rücken hinlänglich 
deutlich sind, um das Hauptkennzeichen der elegantula (eine Lfingsbinde feinerer Strei
fen]) zu erkennen; doch die starken büschligcn Streifen einiger Abdrücke sprechen für
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Orth, parva, eine Bestimmung, die durch die beigesellte Orth, calligramma und Orth, 
inflexa an Wahrscheinlichkeit gewinnt.

ORTHIS CALLI6BJÜIDU. Dalm.

Orthis calligramma, monela, cum synonym. Vernenil, Russin and the Ural by Murch., Vern., Keys., vol. 2, 
pag. 207 — 210, tab. 13, fig. 7 , 8 , 9 , 10.

Die grosse Zahl von Exemplaren dieser Art, die man in Petersburg vergleichen 
kann, führen zu der Uebcrzeugung, dass alles Zerspalten der einfach gefalteten Orthis 
(ur den Zoologen eben so unhaltbar als bedeutungslos für den Geognosten ist. Denn 
n allen Ländern scheinen sie an denselben geognoslischen Horizont gebannt. Auf 
dieser Reise wurde die Art in der Fortsetzung der Petersburger Silurischen Schichten 
am Sjass beobachtet und an dem merkwürdigeren Fundorte im Glimmer-Thonschiefer 
des Ylytsch. Voh dort mitgebrachte Exemplare zeigen 20 bis 30 Falten und kühnen 
der var. Orlhambonites zugezählt werden.

O R T H IS  E 1 T E I 8 A .  P a n d .

Orthis extensa cum synonym. Rus6ia and the Ural by Murch., Vern., Keys. vol. 2, pag 240, tab. 13, fig. 11.

In der Fortsetzung der Petersburger Schichten am Sjass beobachtet.

O R T H IS  IN D E T .

Tab. V H ,  ß g .  4.

Abdruck einer (Ventral?} Schale, der nur wegen des intressanten Fundortes in 
den unteren silurischen Schiefern am Ylytsch abgebildet ist. Länge 6y i mm, Breite 
13mm, Umriss sub-somicirculär, Oberfläche mit starken, nicht auf dem Schlossrande 
zurückgebogenen Streifen, die sich auf dem Abdrucke durch Einsetzen, auf der Mu
schel daher durch Dicholomie vermehren; am Rande stehen in der Mitte zwischen 5mm 
14 Streifen, die sich im Verlaufe etwas verdicken und fast so breit als die Zwi
schenräume sind.
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B H H 1 F E R .

Synonymie ond Gatlungscharakter s. in Rnssia and (he Ural, vol. 2 , pag. 122 — 126.

B P I H I F E R  U n D E N T lT lT B .

Tab. V II , fig. 9 ,  9a , 9b.

Atrypa indentata Sow. 1840. Geol. Trans. 2-nd ser. vol. 5 , tab. 54, fig. 6.
Terebratola oborata. Hünst. 1840. Beitr. znr Petref. vol. 3, pag. 78, tab. 14, fig. 14. (In der Formenreihe 

der Tereb. subcnrvata und snbnndata Münst.)

Die einzige Brachiopodenschale, die sich im Domanikschiefer gefunden nnd noch 
dazu gar wenig characleristisch. Immerhin beweisen die cilirlen Abbildungen; dass 
in den sub-analogen Formationen auch ähnliche Formen vorgekommen sind. Von Spi— 
rifer porambonites Buch var. subrecta kann man so ähnliche Individuen heraussuchen, 
dass sich zur Unterscheidung nur die niedergedrückte Natis, und mit mehr Gewicht 
die Beschaffenheit der Oberfläche anführen lässt. Die zeigt unter der Lupe feine längs
liegende Risse, von denen die seitlichsten gebogen auf den Schlossrand zurücklaufen, 
und Reste feiner Streifung sein mögen. Einen stärkeren Anwachsslreif bemerkt man 
gegen den Rand. Das übergekrümmte sehr kurze Schnäbelchen erlaubt nicht das 
Schlossfeld zu beobachten. Der Stirnrand ist durch eine leichte Depression der Dor
salschale zur Ventralen herabgedrängt, doch ohne eine Unterbrechung in der gleich- 
mässigen Wölbung der Ventralschale zur Folge zu haben. Nach einem Exemplare lassen 
sich für so einfache Formen die constanteren Formeigenthümlichkeilen nicht eruiren.

S P I R I F E B  6 B A S 0 8 U 8 .

Tab. VII, ß g .  10, a, b, c.

Spirifer granosns. Vera. 1845. Russia and the Ural by March., Vera., Keys. pag. 148, tab. 5 , fig. 3. 
(Ventralschale.)

Umriss in Form eines Kreises, von dem der Schlossrand ein Segment abgeschnit- 
len, an dessen Stelle der stumpf (130») dreiseitige Buckel mit senkrecht herabge
krümmter Spitze vorspringt; auch die Natis springt am Schlossrande etwas vor; die 
grösste Breite fast in der Mille der Länge, die Schlossecken etwas abgerundet; beide 
Schalen in der Dicke wenig verschieden. Uebrigens gehört die Art zu den Rostraten, 
da die Dorsalarea, die an x/*  der grössten Breite misst,, nicht scharfkantig abgesetzt

29#
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ist; eine entsprechende, rudimentäre, horizontale Ventralarea ist zu bemerken. Die 
spitz (55°) dreiseitige Oeflhung nimmt der Area ein. Die Commissur beider Scha
len ziemlich scharf, an den Seiten wellig, an der Stirn gegen die Venlralschale her
abgedrückt durch einen stumpfen schmalen Sinus (*/£ so breit als lang der Krümmung 
nach gemessen), der nahe dem Buckel sich verliert. Ihm entspricht eine sehr flache 
Wulst, die erst in 12m111 Entfernung von der Nalis deutlich wird. Zu jeder Seite des 
Sinus stehen 5 deutlichere und 2 obsoletere ganz flache und breite Falten, mit 7 ähn
lichen der Ventralschale, die nur am Rande deutlich sind, alternirend. Unter der 
Lupe erkennt man die characteristischen, gedrängten, etwas welligen Querstreifen (bis 
4 auf l mm nebeneinander), geziert von gedrängten länglichen Tuberkeln (7 auf 1“““). 
Bei eiuer Länge von 18mm sind die anderen Dimensionen in Hundertel der Längo aus- 
gedrückt, folgende: Breite 100 — 103, Dicke 6G, Länge der Venlralschale 83.

Gestalt und besonders die Ornamente beweisen zur Genüge, dass man den Spi- 
rifer granosus vor sich hat, von dem früher nur eine Ventralschale bekannt war an 
der Fallen und Sinus, in Form und Zahl ganz mit den vorliegenden Exemplaren con- 
gruent, nur durch Färbung, nicht durch Relief angegeben waren. Doch der verwandle 
Spirifer verrucosus des Lias erläutert, wie sehr das Abplattcn der Falten im Bereiche 
des Abändems liegt.

SP IB 1 V E B  9 IIR A L IS .

Spirifer mnralis. Vern. 1845. Russia and the Ural by March , Vern., Keys. vol. 2 , pag. 171, tab. 5, fig. 5.

In kleinen, nicht über 10mm langen Exemplaren aus den Devonischen Schichten 
am Wol und an der Uchta; durch Okladnikof von der Tsilma. Die letzteren zeigen 
neben den stärkeren Falten, die den platten Sinus begleiten, jederseits nur an 7 bis 8 
deutliche Fallen. Die Area ist immer vertioal.

S P IR IF E R  HETEROCIiYTITS.

Tab. V III, f ig . 1 , Ja, 76, 7c.

Calceola heteroelyla. Deft. 1826. Atl. de Concb. da Diel. des sc. nat. tab. 60, fig. 3.
Spirifera snbconica. Sow. 1840. GeoL Trans. 2-d ser. vol. 5 , pag. 704, tab. 57, 6g. 10 (non Marlin). 
Spirifera snbconica. Phill. 1841. Palaeoz. foss. tab. 29, fig. 126.
Spirifer beteroclylos. Kon. 1843. Anim. foss. da terTais caibon. de Belg. pag. 239, tab. 15, fig. 8 et tab. 

15bis, fig. 2.

In den Devonischen Schichten an der Uchta fanden sich nur 5"1® hohe Indivi
duen, die der cilirten Abbildung bei Phillips am meisten ähnlich sind; — in Form eines
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an der Spitze sehr wenig gekrümmten Kegels, der halbirt wäre von der fast recht
winkligen Area, auf der eine sehr enge Oeflnung Q /t  so breit als die Area) zu be
merken ijt. Ventralschale flach, deckelartig, halbkreisförmig. Sinus nnd Wulst deüt- 
lich der ganzen Lfinge naoh, drücken die Stirn zur Ventralschale herab. Neben ihnen 
jederseits 3 flache, deutlichere und 2 nur durch die Wellen der Gommissur angedeu
tete, einfache Falten. Auf der Wulst der Ventralschale ist durch 2 ganz obsolete 
Furchen eine mittlere Falte angedeutet. Bei starker Vergrösserung sieht man An- 
waphsslreifen und die Oberfläche scheint feinkörnig, fchagrinirt.

S P IR U F E H  A R C H IA C I .
*

Spirifer Archiad Murch. 1840. Bullet d. L Soc. g6ol. de Fr. vol. 11, pag. 252, lab. 2, fig. 4.
  --------  Russia and'Ihe Ural by Murch,, Vern., Keys., pag. 155, tab. 4 , fig. 5 , a — i.

Die Varietät B, deren Profll in einem Quadranten gekrümmt ist und deren Area 
fyoch und sehr gekrümmt ist, findet sich sowohl am Don als an der Ishma mehr in 
den oberen Devonischen Schichten. In tieferen Schichten an der Ucbla habe ich die 
var. A gesammelt, die sich mehr dem Spir. Vemeuilli nähert, doch durch stark con- 
vergirende Seitenkanten und durch die geringe Zahl der Falten im Sinus (nur 12) 
abweicht. Mit ihr zusammen fand sich auch die var. C, welche die Form des Spir 
tenticulum Vem. annimmt, aber durch die gedrängten zahlreichen (1 6 ) Sinusfalten zu 
unterscheiden ist.

S P I R I F E R  M O S S O V I .

Spirifer Anossovi Vera. 1845. Russia and the Ural by Murch., Vera., Keys., vol. 2, pag. 153, tab. 4, fig. 3.

In den unteren, sandigen, Devonischen Schichten an der Uchta, zwar nur in 
13mm breiten Individuen, doch ganz so wie in Woronesh, wo sic* auch mehr den 
unteren Schichten angehört.

S P I R I F E R  C U C T U S , m. Uf .

Tab. V III , ß g .  2 , 2a , 2b , to.

Spirifer superbus Vera. 1845. Russia and Ihe Ural by Murch., Verm, Keys., vol. 2. ?ag. Ifi3, lab. 5, fig. 4.
(Non (Eichwald) Buch).

Gehört zu den Arten mit platten, breiten, etwas dichotomen Falten; seine Area 
ist der des Spir. strialus Mart, gleich. Der entschiedne Mangel eines Sinus unter
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scheidet ihn von allen Arten auf das ausgezeichnetste; ja es wird auf der Dorsal
schale ganz oben so wie auf der Ventralschale durch tieferes Einsenken von ein Paar 
Furchen gegen die Stirn eine kaum merklich erhobne Wulst abgegrenzt, die durch 
eine mittlere eben so tiefe Furche leicht gethcilt ist.

In Folge dessen wird die Stirncommissur nicht so wie bei anderen Arten zur 
Ventralschale herabgedrängt, sondern liegt fast in derselben Ebene ringsum. Dagegen 
springt sic im Umriss etwas vor und erscheint dabei durch die mittlere Furche ge
lappt. Es ist dasselbe Vcrhältniss wie bei den Terebrateln, die L. v. Buch cinctae 
genannt hat. Schnabel und Natis sind beide eingekrümmt und bilden ein herzförmiges 
Profd; auch sind beide Schalen ziemlich gleich dick, so dass die Dorsale nur durch 
den etwas längeren Buckel und durch die Area zu erkennen ist. Eine kleine hori
zontale Area fmdet sich übrigen? auch an der Ventralschale. Die Streifen werden 
seitlich sehr fein und nahe der Area ganz obsolet. Die Streifen sind erst fast alle 
einfach, netynen stark an Breite zu, an 10 zählt man in der Mitte, an 23 jederseits, 
von denen die äusserslen 8 ganz undeutlich sind; hat aber die Muschel 55mm Länge 
erreicht, so verdoppeln sich die meisten grösseren Streifen durch flache, einsetzende 
Furchen; und einige conccnlrische Anwachswellen werden sichtbar.

Länge GR“““, Breite wohl über 90mm, Dicke an 47min.

Eine Vergleichung mit dem Originalexemplare des Spir. superbus (Eichw.) Buch 
und eine genauere Beachtung der Beschreibung QJeitr. zur Best. der Gebirgsf. in RussL 
pag. 111), in der es heisst: „die Streifen bei W eitem  feiner, als — bei Spir. 
slrialus, — bis nahe an der Mitte — keine Einsenkung eines Sinus bemerklich“ ; was 
darauf hindeutel, dass weiterhin wirklich ein Sinus erscheint, haben de Verneuil und 
mich überzeugt, dass unsere erste Deutung loc. cit. eine irrthümliche war. Wie schon 
vermuthet wurde, gehört diese Art wirb lieh dem Bergkalke an, da ich sie unter den 
Wetzsteinen im Kalke an der Sopljussa, Zufl. der Petschora, auffand.

9 P I H I F E R  J U O S Q IE H S I8  ( F la c h .)

Synonym, s. in Russin and (he Ural by Horch., Vem., Keys., vol. 2, pag. 161, (ab. 5, flg. 2.
*

Allgemein verbreitet im Bergkalke des Timan-Gebirges bis in die untersten dem 
Devonischen aufliegenden Schichten; am Wol, an der Soiwa, an der Uohta, an der 
Indiga.
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S H M F E B  F A B C I 6 E R , n .  s p .

Tab. V III , f ig . 3 ,  3 a , 3b.

Dem tiefen Sinus, der die Stirncommissur ganz zur Venlralschale hinabschlägt, 
entspricht eine bis auf die Nalis hin gleich scharf gekielte, dachförmige, hohe Wulst. 
Ein solch scharfer Kamm, auf der übrigens flachen Ventralschale aufgesetzt, findet sich 
bei keinem anderen Spirifer, ausser etwa bei Spir. omilhorhyncha M’Coy. W as pber 
unsere Art bei wohl erhaltener Oberfläche am meisten auszeiphnel ist dass jede der 
flachen Seiten der Ventralschale in drei grosse,* gekielte Falten geschlagen ist, die von

9

der Natis zum Rande hin sich ausbreiten. Die Abhänge dieser weilen Fallen sind 
von kleinen, scharfen, durch Einsetzen schnell vermehrten und sehr ungleichen Falten 
bedeckt, und es entstehen dadurch neben der gefalteten Wulst drei Büschel von fei
neren Falten. Auf dem best erhaltenen Exemplare, das 43mm breit und 22mm lang 
ist, sieht man auf jeder Seile des mittleren Daches an' 4 angedrückte, äusgezogene 
Falten; 5 bis 6 auf jedem seitlichen Büschel, und an 3 auf dem flachen Ohre die 
einen obsoleten 4ten Büschel bilden. Auf den Steinkernen flg. 3 und fig. 3 a ist die 
büschlige Anordnung der Streifen nicht mehr deutlich, aber auf dom äusserlichen Stein
kerne der Ventralschale fig.«3b sieht man sehr wohl zur Seite des dachförmigen Kieles 
an der Nalis 3 Hauptstämme, an denen sich die* feineren Falten oder Streifen wie 
Ruthenzweige anitigen. — Die Muschel ist. fast doppelt so breit als lang, mit etwas 
abgerundeten Schlossecken. Die Dorsalarca, noch einem Steinkerne zu urlheilen, kaum 
halb so breit als die Schale, an halb so hoch als breit, zur Hälfte von der fast 
gleichseitig -  dreieckigen Oeflnung eingenommen. Neben dem Steinkerne der Ventral- 
schale hat sich eine bemerkenswerthe lineäre Ventralarea mit stumpf-dreiseiligem Aus
schnitte abgedrüokt.

Zu vergleichen ist besonders Spir. Blasii Vem., von dem unsere Art durch die 
scharf dachförmige Wulst auf jeder Flanke mit 4 angepressten Falten,, und besonders 
durch die transverse Form abweicht. *

Die abgebildelen Exemplare stammen aus dem cjberen Bergkalke an der Soiwa; 
schöner hat sie mir Okladnikof in Gerollen der Tsilraa gebracht, leider zum Abbilden 
zu spät.
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S P E B I F E H  8 T B A K G W A T B I.

Spirifer Slrangwaysi, Vern. 1845. Rnssia and Ihe Ural, voL 2 , pag. 164, tab. 6 , fig. 1.

Von dieser Art, die man früher in Russland für den Spir. trigonalis Sow. hielt,
fand sich ein zweifelhaftes Fragment im Bergkalke am Ylilsch, nahe den untersten 
Schichten.

S P E B I F E H  S A B A E E .

Tab. V I I I , f ig .  4 , 4a, 5, Sa, b. — Tab. X , f ig .  3 , a, b, e, d.

Spirifer Saranae, Vern. 1845. Russia and the Ural by Murch, Vern-, Keys., rol. 2, pag. 169, tab. 6, fig. 15.

Besonders anszeichncnd sind 12 einfache, breite und runde Fallen, die wie die
Zehen einer Klaue nebeneinander liegen, durch lineare, liefe Furchen gesondert, von 
denen die mittlere den scharf eingeschnillenen Sinus zwischen den einander zugekebr- 
ten Abhängen der beiden breiten, mittleren Falten bildet. Auf diesen Abhängen be
ginnt erst in 20mm Entfernung vom Schnabel eine obsolete Längsfurche, und eine 
ähnliche auf der Falte, die jederseits neben den mittleren Falten liegt. Beide Furchen 
sind auf der fig. 6 zu stark markirt. — In einer Entfernung von IO0»» von der 
Schnabelspitze sind die Sinus-bildenden Fallen meist an 2mm breit, auf fig. 4  an 3nua, 
während bei 40mm Entfernung ihre Breite, an 9““" misst, die der anliegenden Falten 
7mm and die der nächstfolgenden 6mm. Ganz ähnliche Falten finden* sich an der flacher 
gewölbten Ventralschale, abwechselnd mit denen der Dorsalschale, die seitlichen sehr 
gebogen; s. tab. 10, fig. 3c. Da die Schalen die Tendenz haben in dünnen Split
tern abzublällem, so ist die höchst eigentümliche Sculptur der Oberfläche meist ver
loren gegangen und nur auf den Abdrücken im oberen Bergkalke an der Soiwa er
kennt man sic in ihrer ganzen frappanten Schärfe; s. lab. 10, fig. 3d. In jeder Falte 
erscheinen zahlreiche Längsreihen vertiefter Pünktchen, die sich auch zu welligen Quer
reihen anordnen.; was in unserer vcrgrösserlen Abbildung nicht hinreichend wiederge
geben ist. Auf der Schale müssen diesen Pünktchen erhabne Körnchen entsprechen 
und an einigen Stellen des täb. 8 , fig. 6 abgebildeten Exemplars erblickt man sie 
unter der Lupe gat schön, zu welligen Querrunzel und zu Längsreihen zusammenge
drängt, was alle Zweifel über die Identität der an der Soiwa gefundenen Exemplare 
unmöglich macht. Eher könnte man die in Gerollen an der Pelschora gefundene Va
rietät mit breiteren Falten tab. 8 , fig. 4 , 4a iür eigentümlich halten; doch auch sie
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zeigt Spuren der gekörnten Oberfläche, and ihr länglicher Umriss, der sie dem Spirif. 
sexradialis Phill., besonders wie ihn Köninck, Anim, fossiles Carb. tab. 17, flg. 5 
abbildet, ähnlich macht, scheint ein Erfolg des Braches, denn er geht in die Form 
der fig. 5 über, sobald man die Sparen von Anwachsgrenzen verfolgt. Alle Kenn
zeichen dieser Art scheinen eine grosse Constanz za zeigen. Der Umriss ist immer 
einem Quadranten zu vergleichen, dessen Bogen dem Stimrande, dessen Radien den 
fast rechtwinklig auf einander stossenden Buckelkanten entsprechen. Die Profillinie, in 
einem Quadranten gekrümmt, krümmt sich auf der stark eingerollten Schnabelspitze 
einwärts. Auch die hohe stumpfkanlige Area ist stark gekrümmt, und zur Hälfte von 
der spitz-dreiseitigen Oeflnung eingenommen. Die innere Structur dieser Art scheint 
gar eigentümlich, lässt sich aber nur unvollständig an dem grösseren abgebildeten 
Exemplare beobachten. Die Schale erscheint in der Mitte an 3mm dick, von senkrecht 
fasriger Textur, darunter liegen ein Paar dicke Septa, entsprechend den ersten Late
ralfalten and daher divergirend; übrigens wie bei Penlamerus, aus einem an der Schale 
haftenden steileren Theile, und einem inneren flacheren Flügel gebildet. Das Bemer
kenswertheste ist, dass zwischen diesen beiden Sepia unter dem Sinus eine andere 
dicke Kalkleiste, aus 2 Lagen bestehend, eingeklemmt ist; eine Structur, die an die 
Ventralschale von Pentamerus sehr erinnert. Die Dorsalschalen scheinen viel häufiger 
vorzukommen.

Die jüngeren Formen gleichen gewissen Varietäten des Spir. rolundalus Mart., 
doch schon der quadrantische Umriss and der winklige Sinusboden unterscheiden sie, 
falls man die feineren Kennzeichen übersieht.

Anstehend fand sich diese Art im oberen Bergkalke an der Soiwa, doch nur in 
Abdrücken und zum Theil abgeschällen kleinen Individuen; das grosse tab. 8, fig. 6 
abgebildete Exemplar fand sich in einem grauen crystallinischen Kalksteine mit ge
drängten rothen Flecken als Gerölle an den Ufern der Wytschegda bei Myldina, ver
einigt mit Terebralula rhoraboidea var. und mit einem Productus aus der Gruppe des 
semi-reticulatus, der zu den grösseren Arten gehört hat, — mehrere Exemplare der 
Varietät tab. 8, fig. 4 kamen in einem Gerölle an der unteren Petschora mit Pro
ductus mammatus Keys, vereinigt vor.

S P I R I F E R  L I X E A T l'S . IH a rtln .

Synonym, s. ln Rnssia and the Ural, y o L  2, pag. 147, lab. 4, fig. 6.

Quer-oval, fast doppelt so breit als lang, Stimcommissur stark zur Ventrale 
hinabgedrückt durch einen Sinus der bis auf den Schnabel hin deutlich und dem eine

30
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stumpf erhobene Wnlst entspricht. Anf der Oberfläche concentrische, gedrängte, feine 
Furchen, 9 bis 10 auf 2mm. — Dieselbe Varietät hat Köninck auf tab. 17, fig 8c 
abgebildet. — Aus dem oberen Bergkalke an der Soiwa.

S P I R I F E R  E I P A K S I I 9 .

Spirifer expansus. Philips. 1836. GeoL of Yorksh., voL 2, H. L., pag. 220, Iah. 10, fig. 18.

Flach, ohne Sinus und Wulst, Area ganz verdeckt, feine Anwachsringe f3  bis 
5 auf 2mm)  gekreuzt von feinen Längslinien. — Von dieser Art unterscheidet sich 
die Form, die Phillips loc. eil., pag. 219, S. lineata, in der Figuren-Erklärung aber 
S. taeniata genannt hat, nur durch die freie Dorsalarea. Beide gehören zu den mit 
zweifelhaftem Rechte zu Arten erhobenen Formen des S. glaber. Der Schnabel ist 
nicht von einem runden Loche durchbohrt, wesshalb man nicht mit Kon. diese Art zur 
Ter. planosulcala, der auch die Längslinien fehlen, zu stellen geneigt sein wird.

In den Hauptschichten des Bergkalkes an der Soiwa und in den untersten Berg
kalkschichten am Ylytsch.

S P I R I F E R  S C IIR E 3 1 C H .il, n .  a p .

Eine schöne Art die mein gelehrter Freund, Herr Schrenck, berühmt durch seine 
vierjährigen interessanten Reisen, an der Pinega, bei dem Dorfe Ust-Joschuga in den 
Permischen Mergel-Kalksteinen entdeckt hat und die in seiner Reise ausführlicher be
schrieben werden wird. Durch einen flachen, glatten Sinus, dessen Winkel am Schna
bel 23° beträgt, und durch die hohe flache Area nähert sich dieser Spirifer dem S. 
cuspidalus Martin und S. curviroslris Vern., gleich denen auch seine Seiten mit ziem
lich breiten, runden, einfachen Fallen bedeckt sind, deren Zahl aber 18 bis 20 jeder- 
seils betragt und von denen die 8 bis 9 äussersten jederseits obsolet sind. Ein 
Apicalwinkel von wenigstens 135° zeiclmet ihn von den anderen Arten, mit einem 
Winkel der selten über 90° sich erweitert, leicht aus und nähert ihn dem S. speciosus 
Schlot., von dem er sich wieder durch die Falten unterscheidet, von denen bei S. spe
ciosus weder so viele, noch seitlich so feine sub-obsolete Vorkommen.

Zu erwähnen ist eine, in den Permischcn Kalken an der Wytschegda bei Ustnem 
gefundene, flache Area, 14"»” hoch, 23mm breit, mit dreiseitiger, unten 8mm weiter 
Oeifnung, verschlossen vou einer convexen Lamelle. Man kann vermuthen dass sie 
einem Spirifer angehört, der den oben erwähnten Arten ähnlich ist.
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P E X T A I f lE B lS .  Smw.

Siehe die Charactere der Gattung in Rnssia and the Ural, voL 2 , pag. 106— 113.

P E K T A IH E B U S  Y O d U I ilC U S , V A R . IH1WOR.

Tab. IX , ß g .  1 ,  7 a .

Pentameras vogulicus. Vern. 1845. Rnssia and the Ural by Murch., Vern., Keys., vol. 2, pag. 113, tab. 7, 
fig. 2.

Ein kleines Fragment aus den oberen Silurischen Kalken des nördlichen Ural am 
Ylitsoh ist hier abgebildet, zum Theil wegen des geologischen Interesses, zum Thefl 
um zu zeigen wie nach den loc. cit. entwickelten Characteren auch BruchstAoke an
nähernd richtig bestimmt werden können. Die (etwas abgenutzte) Oberfläche bewei
set dass wir eine gestreifte Art vor uns haben; das wenig-breite Schalen- oder 
Dorsalstück der inneren Dorsalscheidewand (fig. la )  mit Anwachsstreifen, die kaum 
merklich nach vom geneigt sind, erlaubt nur an Pent. vogulicus oder conchidium zu 
denken; für die erslere Art spricht die Deutlichkeit der Streifen auf der Scheidewand. 
Zu bemerken ist dass die untere Grenze der Scheidewand auf fig. 1, a nur nach dem 
Schnabel hin eine natürliche ist und dass sie weiter nach vom durh Abschleifen ent
standen.

PEK TA IH ER ITS S A K IO J E D IC U S , a .  s p .

Fig. 2 , 2a, 2b, 2 c , 2 d , 2 c , 2 / ,  2 g , 2h.

Zur Vergleichung Penlamerus oblongus So w., fig. 3 , 3a, 3b; aus dem englischen Caradoc-Sandstein.

Diese Art steht dem Pent. oblongus so nahe, und ist in ihrer äusseren Form 
so uuregelmässig, dass man nach Uebergängen suchen muss. — Vorläufig schienen 
einige Kennzeichen der Vereinigung entgegen zu stehen. — Pent. samojedicus sowohl 
als oblongus haben einen krummlinig! dreiseitigen Umriss, mit convexen Seiten, von 
denen eine, die bald etwas grösser, bald etwas kleiner als die beiden anderen ist, 
dem Stirarande entspricht. Dieser Rand ist durch ein Paar seichte Längsfurchen auf 
beiden Schalen dreilappig. Andere sehr obsolete Längsfurchen oder Streifen sind an 
einigen Stellen der concenlrisch gerunzelten Oberfläche zu erkennen. Die Commissur 
der Schalen ist buchtig und bildet an der Dorsalschale lange flache Öhrchen wie bei
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Terebrateln. Die Buckel sind an unseren Exemplaren nicht wohl erhallen, doch sieht 
man dass der Schnabel entwickelter war als die Natis. Aeusserlich weicht der P. 
samojedicus nur durch seine grosse Dicke ab , die an den beiden zweischaligen 
Exemplaren (fig. 2d, 2g) wenig der Länge nachsteht und besonders eine Folge der 
aufgetriebenen Dorsalschale (Gg. 2c) ist. Andere scheinen flacher, doch zeigen sie 
nicht beide Schalen. Bei P. oblongus misst, die Dicke ungefähr halb so viel als die 
Länge. — Ein 2ler Unterschied ist die Kürze der Spalte, die bei oblongus an 
der Länge und mehr misst, hier an (vergl. fig. 2 mit fig. 3 — fig. 2f mit flg. 10 
rechts tab. 19, Sowerby in Murch. Sil. Syst., Venlralscbalen wo es von den seitlichen 
Spalten gilt). — Ein 3ler Unterschied liegt in der Form der mittleren Dorsalkammer 
(vergl. fig. 3b mit 2b) die bei P. oblongus dreimal so lang als breit und scharf- 
dachig ist, während sie bei P. samojedicus nicht doppelt so lang als breit ist und 
eine stumpf gerundete Firste zeigt. Auf dieser Firste erscheinen feine Längsstreifen, 
gekreuzt von entfernteren geraden Querslreifen. Uebrigens sind die Dorsalscheide
wände beider Arten ähnlich (vergl. fig. 2a mit fig. 3a) und stimmen mit denen des 
P. Baschkiricus Vern. überein; nämlich die concaven Grenzen des Schalentheiles und 
des inneren Theiles der Scheidewand sind gegeneinander so geneigt, dass sie eine 
weit vorspringende Spitze miteinander bilden. An jungen Individuen ist die dreilappige 
Form der Stim oft sehr obsolet (fig. 2h), doch unterscheiden sie sich immer von dem 
P. laevis Sow. schon durch die convexen, nicht gehöhlten Buckelkanlen.

Vorherrschend in den Silurischen Kalksteinen an der Waschkina, die in das 
Eismeer strömt.

P E H T ilH E R IJ S  C A L E 1 T V S . D a l  m . « p .

Synonym. s. io Russia and the Ural, vol. 2 , pag. 120, tab. 8 , fig. 3.

In den Devonischen Schichten an der Uchta fand sich eine kleine Var., über
einstimmend mit Trigonotreta globus BroDn und besonders mit der Abbildung die Röm. 
davon giebt, der sie aber für eine neue Terebralelart gehalten hat; (Röm. Harzgeb.
Tercbr. Warmii, pag. 19, tab. 5 , fig. 15). Stimrand gegen die Dorsale gehoben,
gefaltet von zwei kurzen Dorsal-Fältchen, die durch eine Milteifurche getrennt sind, 
der ein mittleres Fältchen in der Depression der Ventralschale entspricht. Seiten und 
Cardinal-Hälfte der Muschel ganz ohne Fallen und Depressionen, glatt. Fig. 3, c — f 
loc. cit. stellt dieselbe Varietät von Ust-Kntaf dar. — Diese Abänderung scheint 
nicht im Silurischen anfgefanden zu sein.
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T E R E B R A T lH b A . L k w y 4 .

Die Charactere dieser wenig natürlichen Gattung s. in Rnssia and the Ural, y o I .  2, pag. 46.

T E R E B R A T E L A  C O N C E N T R IC A .

Terebratula concentrica.. Buch. 1834. Ueber Tereb., pag. 107.
Siehe die Citate nnd Characlere in Russia and the Ural, yoL 2, pag. 53, tab. 8 , flg. 10.

In Russland ist sie nie so gross, wie bei Boulogne in Frankreich gefunden 
worden. Die auf dieser Reise in den Devonischen Schichten an der Uchta gesam
melten Exemplaren sind gar klein, nur an 10mm lang;, erst bei 8mm Lfinge drfingen 
Sinus und Wulst die Stimcommissur in ausgesprochenem Bogen zur Ventralschale 
herab; wesshalb sie bei Exemplaren von geringerer Grösse nicht erscheinen. Die 
Wulst ist durchaus gewölbt und durch keine Einsenkung getheilt. — Unterscheidet 
sich von Ter. Royssii nur durch den Mangel der langen feinen Franzen.

T E R E B R A T U L A  R O Y S S IA N A .

Terebratula. Royssii Vern. 1845. Rnssia and the Ural, vol. 2 , pag. 55, tab. 9 , fig. 2, a, b.

Seitdem diese Terebratel besonders durch die Sammlung von Sctoenck aus den 
Permischen Mergelkalken an der Pinega bei dem Dorfe Ust-Joschuga in allen Zu- 
slfinden bekannter geworden ist, haben de Vemeuil und ich die Ueberzeugung ge
wonnen, dass sie eine eigne Art conslituirt, welche die feine Fimbrienbehaarung der 
T. Royssii mit der Gestalt des Sp. lamellosus Lev. verbindet. Sie wird mit dem Alter 
so sehr transvers dass sie bei SO01111 Lfinge nahe doppelt so breit als lang ist, und 
einen Schlosskanten-Winkel von 165° hat. Diese Eigentümlichkeiten sind bei jün
geren Individuen weniger ausgeprägt; denn bei 20mm Lfinge ist der Schlosskanten- 
Winkel nur an 140° und die Breite betrügt an 1 ,4  der Lfinge; — bei 10mm Lfinge 
sinkt der Schlosskanten-Winkel auf 130° und die Breite übertriflt nur wenig die Lfinge. 
Dann bleibt zur Unterscheidung von T. Royssii hauptsächlich der weniger entwickelte 
Schnabel, der bei der Ansicht von der Bauchseite kaum über des Schlossrandes 
vortrilt. Die alten Individuen unserer Art sind ausserdem durch eine sehr zurückge
schlagene Sinuszunge mit p a ra lle len  Seiten ausgezeichnet. Bei T. Royssii ist der 
Schlosskanten- oder Schnabelkanten-Winkel meist an 110° weit, die Dorsalschale ist 
bei der Ansicht von der Bauchseite längs einem grösseren Theile des Schlossrandes
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zu sehen, wegen des stark entwickelten Schnabels, und die Breite beträgt gewöhnlich 
1, 06 — 1, 2 ) der Länge. — In Schrenck’s Reise wird unsere Art abgebildet
werden.

Im Permiscben Mergel und Kalkstein am Wol bei dem Dorfe Kischerma und an 
der Uchta Zu/1, des Wym.

T E B E B B A T V L A  P E C T I H U F E M .

Atrypa pectinifera. Sow. 1840. M. C., toI. 7 , pag. 14, (ab. 616.
Terebratula pectinifera. Vera. 1845. Rossia and (he Ural by Murch., Vera., Keys., vol. 2 , pag. 57, tab. 8. 

fig. 12.

Von der Form der Ter. concentrica, doch kaum mit einer Spur von Sinus, und 
mit feinen Kalk-Fimbrien die meist abgerieben sind, gleichsam behaart, so wie T. 
Royssii und Royssiana. — Im Permischen Kalke am Wol bei Kischerma und am 
Wym, bei Seregof.

T E B E B B A T C l i  A1HBIQ1JA. V A B . .

Tai. X , f ig . Sa , i .

Spirifer ambiguus. Sow. 1823. M. C., toI. 4 ,  pag. 105, tab. 376.
Synonym, s. in Russia and the Ural vol. 2, pag. 59, tab. 9, fig. 12.

Eine flach ausgebreitete Varietät, deren nicht scharfe Schnabelkanten daher einen 
stumpfen Winkel von an 125° bilden, und deren Stimrand auf beiden Schalen zwei
lappig, nicht dreilappig ist. Eben so scheint das Exemplar das Sowerby von der 
Bauchseite abgebildet hat, gelappt gewesen zu sein. Das scharfe Schnäbelchen ist 
gar nicht eingekrümmt; der Dorsalsinus zieht verengt bis auf den Schnabel. Die Ober
fläche zeigt feine concentrische und noch feinere Längslinien.

Mit Spirifer Saranae und Produclus semireliculatus zusammen in einem Blocke 
bei Myldina an der Wytschegda.

T E B E B B A T I L 4  ELOW  6  A T A . f l t h l t f c

Synonym, und Charactere s. In Russia and the Ural, vol. 2 , pag. 66, tab. 9 , fig. 9.

Im Permischen Kalksteine an der Wytschegda bei Ustnem und bei Myldina.
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T E H E B R A T d liA  H A S T A T A . V A R . ( f ) .

Im oberen Bergkalke an der Soiwa fand sich ein Steinkern, der seinem Umrisse 
und seinen Dimensionen nach (A0mm lang; grösste Breite, der Stirn genähert, 23mm} 
wie auch wegen eines flachen Dorsalsinus, merklich bis über die vordere Hälfte hin
auf, zur hastata gestellt zu werden verdient. Aber der Stimrand ist flach convex, 
und die Gestalt wird der Ter. elongata gar ähnlich. Zur sicheren Bestimmung der 
Art, bedarf man mehr Exemplare.

T E R E B R A T U X jA  H H O H B O tD E A .

Terebratnla rhomboTdea. Phill. 1836. Geol. of YoifcsL, toI. 2 , M. L., pag. 222, (ab. 12, fig. 18—20.

Aus einem Bergkalkblocke an der unteren Petschora. Nur die Yenlralsshale; 
in der vorderen Hälfte erhebt sich eine Wulst, weiterhin durch eine mittlere, kleine, 
and flache Furche in 2 Fältchen getheilt; gleicht vollkommen der Abbildung die 
Phillips gegeben hat.

T E B E B B A T M iA  H E Y E S D O R F I.

Terebratala Meyeodorfi. Vern. 1845. Rossia and the Ural by Marek., Y en ., Heyi, toL 2 , pag. 74, tab. 9, 
fig. 15.

Eine ganz unabänderliche F orm , die in allen AHerszuslündcn von der T. a cu -  

minata besonders durch die bestimmt ausgesprochenen Schnabclkantcn w elch e die Area  

begrenzen , und durch die regelm ässige Slrcifung unterschieden werden kann.

In M enge in den D evonischen Schichten am Sjass, doch nicht ganz an der Basis

des S y s te m s , und am W o l , Zull, der W ylsch egd a . Nicht am Tscher w ie  wir cs

früher nach falschen A ussagen  geglaubt haben.

T E R E R H A T I L A  P E E E R O D O S f.

T creb ra lu la  p leurodon. Phill. 183 6 . Geol. o f Y orksh., vol. 2 ,  pag. 22 2 , lab . 12, fig. 23 — 30.

    V ern. 1 8 (5 . Russia and the Ural by M urch., V ern ., K eys., vol. 2 ,  (ab. 1 0 , fig. 2.

A us dem oberen Bergkalke an der S o iw a , Exemplare mit 6 Falten im Sinus und 

8  jed erseits; die Fallen sind stark , 1 0 ,,un vom  Schnabel nur 3 zw ischen  3 mm. D ie 

Lalcralfallen sind scharf, zum Rande hin mehr und mehr erhoben und etw as geb ogen .



Zur Unterscheidung von T. pugnus dienen die bis auf die Natis hin deutlichen, schar
fen Fallen und die tief-gezähnelte seitliche Commissur.

*

T E B E B B A T U L A  I N B E T .

Tab. J f ,  J*g' 4 .

Ventralschale einer, wie es scheint, eigentümlichen Art, mit 5 sehr starken, 
scharf-dachigten Falten auf der wenig abgesetzten Wulst, 3 (lachen Lateral -  Falten 
jedcrseits, und mit einem ganz glatten Flügel jederscits, der so breit ist wie drei 
Falten zusammen. — Im mittleren Bergkalke an der Soiwa.

T E R E B R A T U L A  V E N T lI iA B R l'R . (? )

Terebratula venlilabrum. Phill. 1836. Geol. of Yorksh., vol. 2, M. L., pag. 223, tab. 12, fig. 36 — 39.

Aus den mittleren Bergkalkschichten an der Soiwa. Die Bestimmung ist zwei
felhaft. Schnabelkanten sehr lang, bilden einen Winkel der etwas kleiner als ein 
Rechter ist; Sinus in der vorderen Hälfte deutlich, schmal, mit 2 mittleren Falten;
die nebenliegende Falte jederseits spaltet sich in der vorderen Hälfte bei den drei 
vorliegenden Exemplaren, und ihr innerer Zweig liegt auf dem Abhange des Sinus. 
Nur noch zwei andere Falten erscheinen jederseits, weiter seitlich ist die Fläche glatt. 
Falten stumpf gerundet, 10mm vom Schnabel entfernt liegen 3 zwischen 4mm.

TE R E BR ATE IiA  L IV O N IC A .

Terebratula livonica. Buch. 1834. Ueber Terebr. pag. 37, tab. 2 , fig. 20.
  --------- Vern. 1845. Russia and the Ural by Murch., Vern., Keys., vol. 2, pag. 80, tab. 10, fig. 3.
  Huolina, id. ib., lab. 10, fig. 4.
  venlilabrum. Buch. 1840. Beitr. zur Kennlniss d. Gebirgsf. Russl. pag. 56 (von PhilL)
  Daleidensis. F. Röm. Jon. 1844. Rhein. Uebergangsgeb. pag. 65, tab. 1 , fig. 7.

Nach der grossen Zahl von Exemplaren dieser Art, die wir in den Devonischen 
Schichten Russlands, und während dieser Reise aus den Schichten an den Flüssen: 
Sjass, Wol Zufl. der Wytschegda, Uchta Zull, der Ishma, Tsilma, so wie auch aus 
den Schichten von Boulogne kennen gelernt haben, scheinen uns die cilirten Namen 
Abänderungen einer einzigen Art zu sein, von denen die T. Huolina den gewöhn
lichsten Typus darslelit. Die Abbildungen in Russia and the Ural zeigen dass die 
Umrisse von T. Huolina und livonica congruent sind, die Beschreibungen lehren wie

2 4 0  VERSTEINERUNGEN.



die FaHon auf den Seilen der erslerea von 10 bis 16 vartiren, und durch obüteriren 
leicht auf 8 reducirt werden können; so bleibt nur die steil aufsteigeode Ventral- 
aehale zur Unterscheidung und auch dieses Kennzeichen ändert ab, eben so wie die 
bald längeren, bald kürzeren Schlosskanten. Zur Unterscheidung verwandter Arten 
des Jura dient am bequemsten, wie Römer jun. scharfsinnig bemerkt, der fast gänz
liche Mangel sogenannter Schlossöhrchen; ferner, dass auf den Abhängen von Sinus 
und Wulst 1 bis 2 Falten fast immer sich so verflachen, dass ihnen keine Commis- 
sur-Zähnohen entsprechen. Die Falten sind nach vom dachförmig, an den Buckeln 
aber gleichen sie feinen Schnüren mit flachen Zwischenräumen, was diese Art von der 
folgenden unterscheidet.

TEBEBR ATU IiA  O E 1 IIT U A 9 A .

Terebratnla Geinitziana. Venu 1845. Rnssia and the Ural by Mnrch., Vera., Keys., vol. 2, pag. 83, tab. 10, 
fig. 5.

Auf dieser Reise wurde unsere kleine Terebratel in den Mergeln an den Ufern 
der Suchonna bei Monaslirschinka, bei Uslnem an der Wylschegda und in grösserer 
Anzahl in den Permischen Mergeln an der Uchla, Zufl. des Wym beobachtet. Ihre 
Form ist sehr constant, der Winkel der Schloss- oder Schnabelkanten misst immer 
100°— 105°. Unter dem spitzen Schnäbclchen sicht man nur einen engen spitzen 
Ausschnitt, aber kein deutliches Deltidium; keine Oehrchen an der Area. Auszeich
nend sind die platten, durch lineäre Furchen getrennten Fältchen, 20 bis 24 an der 
Zahl, von denen 4 bis 6 auf den Sinus kommen; die seitlichen sind gebogen und 
fast so breit als die anderen; alle sind in der hinteren Hälfte sehr obsolet. Einige 
Anwachsslreifen sind gegen den Rand bin zu bemerken. Der Sinus, von dem m der 
Schlosshälfte der Muschel keine Spur zu sehen, schlägt die Dorsalschale plötzlich zur 
Ventralschale hinein und bildet eine steile, gestutzte Zunge; wodurch die Art eine 
ausgezeichnete Pugnacee wird. Die Länge beträgt nicht mehr als 12mm, die Breite 
stets sehr wenig mehr und die Dicke an z/ % bis */K der Länge.

T E H E B R A T U IjA  D O R S A T A . H l« , « p . ,  n * n  L .

Tab. X , ß g .  2.

Atrypa dorsal«. His. 1837. Laib. Suec., pag. 76, tab. 21, fig. 14.

Um nichts zu versäumen was zur genaueren Keantniss der fossilen Reste an 
«Bern so merkwürdigen Standorte als die GUmmer-Thpnscbiefer am Ylytsch sind, bei-
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tragen kann, ist diese nnd die folgende Art hier abgebildet worden, obgleich nur m - 
vollständige Fragmente vorliegen. Bei genauer Betrachtung gewinnt man die Ueberzeu- 
gung dass der Umriss in regelroflssigen Kreisbogen bis dicht unter das Schnibelohen 
fortsetzte und hier ein stumpfes Eck mit den Schnabelkanten der kleinen dreiseitigen 
Area bildete, die fig. 2 rechts, oben nach einem Steinkerne abgebildet ist. Darunter 
sieht man eine kleine dreilappige dunkle Zeichnung, die den Schwielen der Ventral- 
schale entspricht. Dieser Umriss und die einfachen Falten, nebst dem tiefen Sinus 
sprechen vorzugsweise für Hisinger's Atrypa dorsala. Denselben Umriss haben 
Terebratula Stnyefskiana Vemeuil und vielleicht tripartita Sowerby in Murch. SQ. 
Syst., doch beider Falten .sind dichotom. Terebratula pleurodon ist in Bezug av£ 
die Area und den Umriss sehr verwandt, doch unterscheidet' sich unsere Art: 1} 
durch stumpfe, abgerundete Falten, denen stumpfe Commissurzacken, die nicht höher 
als breit sind, entsprechen; 2 ) durch gleichmissiges Divergiren der Sinus- und der 
anliegenden Lateralfalten; — bei pleurodon sind die letzteren so ausgebogen, dass
ein erheblicher Contrast in der Richtung zwischen der dem Sinus anliegenden und der
zunöchst im Sinus liegenden Falte bemerklich wird; 3) durch eine Falte auf dem 
Abhange des Sinus, die sich vor der Commissur so ausgleicht, dass ihr kein Zihn- 
chen entspricht; wie bei Ter. livonica. — Von der Ter. livonica unterscheidet sich 
unsere Art: 1} durch den stumpfen Schlosskantenwinkel; 2} durch mehr divergirende 
Lateralfallen, die 2ten jederseits vom Sinus stehen rechtwinkb'g zu einander; 3} durch 
slfirkere Lateralfallen, Ifings dem Rande auf den ersten IO“““ vom Schnabel zwischen 
3mm kaum 3 Fallen; — bei T. livonica mehr als 6; 4]) durch die scharfkantige,
gezihnelle Commissur bis an die Area hin; — bei T. livonica liegt die Commissur
des Schlossrandes in einer beiden Schalen gemeinsamen convexen Fliehe. — 4 bis 6 
Falten im Sinus, an 12 vollkommen deutliche auf einer Seite, von denen die 4 ersten 
eben so stark als die Sinusfalten sind ; weiter seitlich noch obsolete Streifen.

T E R E B B A T IL A  C B IIP A T A .

Tab. X , f ig .  / . ,  Ventralschale.

Terebratula crispata. Sow. 1839. Murch. Sil. Syst., pag. 624, tab. 12, fig. 11.

Ventralschale: grösste Höhe nahe dem Buckel, daher eine concinne, mit 18 
einfachen geraden, abgerundeten Falten, von denen 8 auf der mittleren, w enig abgesetzten



Watet steheo; die seitlichsten endigen in der I tt te  der SchalenMnge am Rande, and 
ata glatter Raum scheint sie vom Schloss zu trennen. In den unteren sihmsobea 
Gttmmer-Thoaschiefem am Ylytsch.
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P E C T E n  I N G R E S .

Poeten bgria. D'Arch. et Vern. 1842. GeoL Truu. 2nd ser., vol. 6 , pag. 397.
— — Vera. 1845. Rnssia and Uw U ni by Mnreb., Vera., Keys., vol. 2, pag. 326, lab. 21, fig. 2.

Fragmente dieser Art kommen in den Devonischen Schichten am Wol vor. Einige 
der schwächeren, eingeschobenen Rippen werden zuweilen undeutlich. Unter der Lupe 
ist die Oberfläche durch erhabne Querleisichen gegittert, die besonders die Furchen 
zwischen den Rippen zellig machen, zuweilen aber auch über die Rippen hin sich 
verfolgen lassen.

P E C T E N  M J B C A I/T H R A T U S , a. ap.

Tab. X , f ig . 7.

Fragment einer linken Schale, das sich als Gerölle an der Petschora fand. Ge
wölbt (eine Schale an 3“  dick) von der Form des Pect, qninqaeoostalns, der spitze 
(83*) Buckel stark nach vorn gekrümmt; — das vordere Ohr tief unter der abge
rundeten concaven Buckelkante herabgedrückt und winklig abgesetzt, reicht fast über 
the halbe Länge der Schale hinaus, snbrectangulär, sein leicht concaver Schlossrand 
und sein schwach convexer freier Rand gleich lang. O berfläche  mit 8 höchst 
regelmässig anwaoheenden, starken, runden, leicht gekrflmmten Rippen (the erste an 
der Buckelkante gezählt) zwischen denen zu 3 feinere bis zum Buckel hinau&ieheD, 
von denen, jede müdere an kalb so diok als <üe Hauptifypen und doppelt so dick
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t dB ihre seHliehen N e fc e n r ip p e n  ist. Die letelerea sind dtaner a b  ihre Z w ia e h e iiiia m e ,  

in denen zuweilen gegen den Rand noch ein ganz microscopisches Rippchen erscheint. 
— Aehnlich der Oberfläche ist auch das vordere Obr gerippt mit 2 H a u p t r ip p e n  und 
mit 3 BOndel von 3 bis 4 eingeschobenen Nebenrippen. Alle Rippen sind von regel
mässigen, scharf erhabenen Anwachslinien durchkreuzt, die obsoleter auf jeder grossen 
Hauptrippe sind, an der sie ein vortretendes Eck bilden und so einen polygonen Rand 
bezeichnen. Zwischen den feineren Rippen entstehen meist längliche rhomboidisebe, 
zuweilen rectanguläre Zellchen.

Diese Form ist von den folgenden durch die gilterförmige Zeichnung und durch 
die zahlreichen, regelmässig verdickten Hauptrippen leicht zu unterscheiden. Pecten 
clathralus M'Coy, Synops. pag. 60, (ab. 14, fig. 12, hat ganz dieselben Ornamente, 
aber 15 Hauptrippen und einen Stümpfen nicht gekrümmten Buckel.

P E C T E N  B d V E I .

Tab. A , ß g .  6.

Peclen BouAi. Vorn. 1845. Rossia and the Ural by Horch., Vern., Keys., vol. 3, pag. 326, lab. 26, fig. 6.

Diese unvollständig bekannte Art ist hier nach zwei natürlichen Wiederabdrücken 
(moules exterieurs) der linken Schale aus den oberen Bergkalkschichten der Soiwa 
beschrieben. — Flach gewölbt, subsymmetrisch, beide Buckelkanten besonders die 
verdere, etwas kürzere leicht concav, so dass ihren Sehnen nach, die Buckelspilze 
von 80*, an 100° misst. Ventralrand fast halbkreisförmig. Oberfläche gerippt, mit 
an 8 stärkeren, hie und da anschweilenden und wieder schwindenden, daher knotigen 
Rippen, von denen nach dein Buckel hin wieder 4 sich auszeichnen. Zwischen ihnen 
erscheinen auf den ersten 8mm vom Buckel meist nur 3 Zwischenstreifen, von denen 
die midieren den Hauptrippen wenig an Stärke nachstehen; weiterhin setzen sich aber 
feine Streifen paarweise hie und da ein und man zählt 5 bis 6 Zwischenstreifen, von 
denen oft 2 bis 3 gleich starke neben einander liegen. Entfernter vom Buckel schwellen 
einige der mittleren eingeschobenen Streifen ebenfalls knotig an, und es entsteht eine 
unregelmässigc Folge verschiedenartiger Streifen, immer stehen aber zwischen den 
stärkeren 5 bis 6 schwächere, von denen 2 bis 3 gleiche ohne Zwischenstreifen ein
ander folgen. Obsolete Spuren von Querzeichnung erkennt man unter der Lupe mir 
zwischen einigen der feineren Rippen. — Die hintere Buckelkanle ist sehr bestimmt 
sturnnfkanli? und die Fläche fallt steil zum niedenredrüokten Ohre a b ; die vordere
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dagegen ist bei beiden Exemplaren merkwürdig spitzwinklig, indem die Fläche unter 
ihr so sehr eingeschlagen ist, dass sie die Sutur des Ohrs ganz überwölbt. Von den 
Ohren ist das hintere flach, sehr spitz verlängert, über doppelt so lang als breit und 
so tief-bogigt ausgeschnitten dass sein Seilenrand und seine Suturseite gleich lang 
sind, mit sehr feinen Anwachslinien und auf der nicht abgebildeten Schale, wo dieser 
Theil nicht 60 wie auf der abgebildeten zerkratzt ist, mit 3 dem Schlossrande genä
herten Strahlen, so dass eine Hälfte naoh der Buokelkanle hin ungestrablt ist. — Das 
vordere Ohr ist kürzer, sehr merklich gewölbt, der Seitenrand sehr merklich convex 
und so schief, dass er über y i  der Suturseite misst, die kürzer als der Schlossrand 
des Ohrs ist; bedeckt mit an 8 deutlichen Strahlen.

PEC TEZ H O H SCH AR O FI.

Tab. A, ß g . 8 , 9 . — 1 ß g . 14.

Pecten Kokscharofi. Vern. 1845. Rnssia and the Ural by March., Vern., Keys., vol. 2 , pag. 325, lab. 20, 
fig. 16.

So verwandt der vorhergehenden Art, dass man die feinen Unterscheidungszei
chen kaum anfgesuobt hätte, wenn die Verschiedenheit der Formation des Fundortes
nicht dazu veranlasste. Der Umriss ist genau derselbe; der Winkel des Buckeis 83°,
den Sehnen der concaven Buckelkanten nach, bei grossen Individuen 105°; die knotige 
Natur der Rippen ist dieselbe. An dem jüngeren Exemplare flg. 8 , sieht man eben 
so wie in der Buckelgegend der vorigen Art 7 oder 8 leicht-knotige Rippen mit zu 
3 Zwischenrippen, von denen die mittlere nur wenig schwächer, die seitlichen aber 
viel feiner als ihre Zwischenräume sind. Das Kennzeichen das zur Unterscheidung 
dieses Exemplars (mit gezähn eitern Schlossrande wie andere Pecten -  Arten) von dem
P. Bouei führt, ist die Streifung des hinteren Ohrs bis dicht an seine Suturseite (wo
Bouei glatt ist) durch Strahlen die von Anwachsstreifen deutlich gekörnt sind; ferner 
die flacher gewölbte hintere Buckelkante, von der aus die Schale schief geneigt zum 
Ohre herabsinkt. Unser grosses mit dem kleineren zusammen gefundenes Exemplar 
flg. 9 hat dieselben Buckelkanten nnd zeigt gegen den Bnckel hin meist ebenfalls zu 
3 Zwischenrippen, von denen die mittlere am stärksten ist;'daher wird man darin 
den erwachsenen P. Kokscharofi wiedererkennen, sobald man an das Anschwellen 
einzelner Ripper denkt, wie es bei dem analogen P. Bouei beobachtet ist. Der vordere 
'Buekelkanlea-Winkel ist an diesem Exemplare über dem Ohre fast ein rechter, nicht 
wie bei Iftauei ein spitzer. Benterkenswerthere Unterschiede zeigt das vordere Ohr, das
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flach ist, statt gewölbt zu seht wie bei Bouä, und das bei wohl erhaltener Sohale 
nur obsolete Anwachslinien ohne alle Strahlen zeigt; sein buohtiger Seitenrand ist
weniger schief und misst kaum halb so viel als sein Schlossrand und seine Sutnrseile 
die untereinander gleich sind. Ganz analog der vorhergehenden Art schwellen auch 
hier 4 Rippen nur noch stärker, bis 2"», an; auf der Figur sind sie mit oc, ß , y , 9 
bezeichnet; indessen sieht man beständig selbst am Rande grössere Rippen mit viel 
feineren alterniren; die Zwischenräume scheinen dabei flacher und grösser. — Alle
diese Unterschiede lassen sich in 4 Ponkten recapituliren:

1} Das vo r de r e  Ohr ist flach, — nicht gewölbt, — mit obsoleten Anwachs
linien bezeichnet, — nicht gestrahlt, — sein buohtiger Seitenrand ist kaum 
halb so lang als die Sulurseite, die eben so lang als sein Schlossrand ist; 
(bei P. Bouii y % so lang als die Suturseile, die kürzer als der Schlossrand ist).

2 )  Das h i n t e re  Ohr ist von Strahlen, die von Anwachslinien gekörnt sind Ins 

an seine Sutur hin bedeckt — bei P. Bouöi erscheinen auf der zur Sutur lie
genden Hälfte nur Anwachswellen.

3) Die vorde re  Bucke lkan te  ist mitten über dem Ohre rechtwinklig, — nicht 
spitzwinklig, — und dnrch Anwachsstreifen gesägt; — die hintere Kante ist 
flach gewölbt, — nicht bestimmt kantig.

4 ) Die Haupt -Rippen werden bis 2 mm dick, und die anderen wechseln immer 
fast ohne Ausnahme mit ganz feinen Rippen ab , so dass nie 2 bis 3 gleich 
starke Rippen beisammen liegen.

Im Permischen Kalkstein am Wel bei dem Dorfe Kischeima.
Der Peclen-Steinkem, tab. 10, fig. 14, derselben Formation, an der Wytschegda 

im Kalksteine bei Myldina gefunden, kann dem P. Kokscharofi zugeschrieben werden, 
wegen der Spuren von Rippen, wegen des Buckels von 90° mit einer gewölbten 
hinteren und rechtwinkligen vorderen Kante und endlich wegen der Breite des vorde
ren Ohrs.

PECTEST SEBICEUS.

Tab. Jf, ß g . 12.

Avicula sericea. Vern. 1845. Russia and the Ural by Murch., Vern., Keys., vol. 2, pag. 321, tab. 20, fig. 15.

Ziemlich aufgebläht, Ventralrand in Gestalt eines Halbkreises Aber dessen Sehne 
die Buckelkanten einen Winkel von 110° bilden; doch misst die nach vorn strebende 
Buckelspitze selbst nur an 100°, weil die vordere Buckelkante concav ist; die hintere
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13t leicht convex; beide Bind abgerundet and gehen gewölbt Ober in den stark ge
neigten Abfall zu den Obren, die selbst geneigt sind. Von diesen ist das hintere 
rudimentär wenig abgesetzt und stumpfeckig; das vordere ist etwas langer mit einigen 
obsoleten Strahlen oder Fältchen, mit convezem Seitenrande und an der rechten 
Schale, wie es scheint, durch einen engen Einschnitt abgesondert. Ist die Schale 
erhalten so zeigt die Oberfläche nur feine concentrische Linien, denn kaum bemerkt 
man an der vorderen Seite einige Spuren gedrängter, lineärer Strahlen; fehlt aber die 
Schale, so ist die vordere Hälfte der Schalen entschieden gestreift, durch überaus 
feine durch Einsetzen vermehrte Streifen, während die hintere Hälfte glatt ist. Ist der 
Steinkem nicht ganz unversehrt, so geht dieser ausgezeichnete Charakter verlohren und 
kann leicht übersehen werden. Entdeckt man ihn daher auch bei dem Pecten pusillus 
(Sohl.) Münst. 1836. Goldf. Petref. Germ. pag. 72, tab. 98, flg. 8 , so fällt unsere 
Art damit zusammen. Dafür spricht äuch ihre Grösse, die nur 7 bis 10mm Länge 
beträgt. — Das loc. cif. abgebildete Ezemplar ist daher gigantisch.

Aus den Permischen Schichten im grauen Mergelkalke an der Uchta desWymm, 
und im Kalksteine am Wel bei dem Dorfe Kischerma.

P E C T E N  M IB E B IC IIS .

Pecten dberkos. Vera. 1845. Russia and the Ural by Horch., Vera-, Keyi., toL 2, pag. 329, tab. 21, Gg. 7.

In den oberen Bergkalkschichten mit Productus Koninckianus an der Soiwa. Der 
stark nach vom gekrümmte fast rechtwinkh’ge Buckel, und die entfernten concenlri- 
schen Streifen zeichnen diese Art aus. Das Ohr ist tief unter der concaven, abge- . 
rundeten Buckelkante herabgedrückl und zeigt an der vorliegenden linken Schale weder 
den loc. cit. an der rechten Schale abgebildelen Ausschnitt, noch die gitterförmige 
Zeichnung, die aber vielleicht mit der Schale entführt ist. Uebrigens ist die Form 
mit der citirten Zeichnung congruent.

A V IC U L A  S U B P A P Y B A C E A .

Avicula snbpapyraeea, Vern. 1845. Rossia and lhe Ural by March., Vera., Keys., vol. 2, pag. 325, lab. 21, 
Gg. 3.

Ein Fragment aus dem Bergkalke an der Petschora bei Podtscher; mit strahlen
den, geraden, fadenförmigen Rippen, zwischen denen meist eine um die Hälfte feinere 
zu bemerken ist; 15®“* vom Buckel an 4 stärkere Rippen zwischen 5mm; die feineren
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bleiben zwar oft ans, dienen jedooh immer gut zor Unterscheidung von A. papyraoea 
Sow., deren ungleiche Rippen ohne Ordnung einander folgen. Anwachsslreifm sind 
hier nur mit Hülfe der Lupe zu bemerken.

A V IC IT L A  S P E L iN C A R I A . Schl. ap.

S. Quenstedl's classische Beschreibung. Wiegmann'a Arch. 1835. 11er Jahrg., toI. 1, pag. 82, tab. 1, fig. 1.

Diese characlerislische Art, die früher mit Zweifel von Arsamas her cilirt wurde, 
kann man mit Bestimmtheit unter den russischen Zechstein-Musoheln aufzählen, da 
Schrenck eine linke Schale, die sowohl in der Form, als in den scharfen gedrängten 
Falten gekörnt durch zickzackförmige Anwachsringe, mit Quensledfs Beschreibung 
völlig übereinstimmt, aus den Mergeln von Ust-Joschuga an der Pinega, vereinigt mit 
Prod. Cancrini und Polypora biannica mitgebracht hat.

AV1CVLA  LO K  A T A , ■. mp.

T a i. JT, f ig . 11.

Diese unvollständig gekannte, aber für die Permische Fauna entschieden neue Art 
stammt aus dem grauen, röthlich-bunten Kalksteine bei Kischerma am Weh Sie ist 
ziemlich gewölbt, der Umriss des Vcntralrandes hat die Gestalt eines schief abge- 
schniltenen, nach hinten gestreckten, länglichen Elipsenbogens, über dem die ge
wölbten Kanten des stumpfen (110°]) Buckels, von denen dio vordere kürzer und sehr 
concav ist, ein schiefes Dreieck beschreiben. Die Oberfläche ist in 19 ganz platte, 
einfache Striemen durch linefire Furchen getheilt; die 4- hinteren sind etwas nach hin
ten gebogen, die 7 folgenden ziemlich gerade, die 8 folgenden mehr und mehr nach 
vorn gebogen; sie lassen längs der vorderen Buckelkante einen glatten Saum der 
an doppelt so breit ist als ein Striemen. Nur unter der Lupe, besonders vom ent
deckt man feine, erhabne, nicht ganz gleiche Anwachsbogen. Die Ohren fehlen 
unserem Exemplare. Die Striemen nebst der kurzen, concaven, vorderen Buckelkante 
zeichnen unsere Art aus, die der Form nach zu der Gruppe der Av. inaequivalvis 
zu zählen ist.
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AVJICULA H A 8 A K IE K M 8 .

Avicula KasaniensJs. Vern. 1843. Russin and the Ural by Murch., Vern-, Keys., vol. 2 , pag. 320, tab. 20, 
fig. 14.

Aus dem Permischen Mergelkalke an der Uchta, Zufl. des Wymm; wohlerhalten.

A V IC lIliA  IM P IW fifiA , ip .

Tai. JT, Jig. 10.

R E C H T *  SCH A LE.

Im Permlsohen rölhlichen Kalksteine bei Kischerma am Wel fanden sich von 
dieser Art zwei linke Schalen, and ein Abdruck einer rechten Schale, die hier nach 
einem Wiederabdrucke im Holzschnitte dargestellt ist. Die linke Schale ist flach
gewölbt mit ganz unbestimmten, mit der Fläche verschmolzenen Buckelkanten, nicht 
schief, sondern so gerade ausgebreilet dass die Mittellinie der Fläche senkrecht zum 
Schlossrande steht. Umriss taschenförmig; der Schlossrand ist gerade, in seinem vor
deren Drilthefl liegt der Buckel. Das vordere Ohr ist klein, subrectangulär, sein 
freier Rand misst nicht */£ der Suturseite, es springt weniger vor als der vordere 
Muschelrand; —  das hintere Ohr ist lang und spitz, springt sehr wenig Aber die 
Muschelausbreitung nach hinten vor, und ist durch eine seichte Furche abgegrenzt. 
10 stumpfe, eingedrückte Furchen strahlen ziemlich gerade Aber die Fläche und theilen 
sie in breite, flach gewölbte Striemen, unterbrochen von eingedrückten concentrischen 
Bogen, die die Muschelfläche niederdrücken und Aber die Ohren hin sich fortsetzen; 
sie folgen einander in erweiterten Abständen, Ae 2 ersten sind obsolet, bei 15°» 
giebt es ihrer 5, bei 20"“  6. Die Furchen verlängern sich in Dornen von Muschel
substanz und bilden einen merkwürdig zackigen Rand. — Die Aehnlichkeit dieser 
Schale mit Avicula tessellata Phill. Geol. of Yorksh. vol. 2 , M. L ., tab. 6, flg. 6 
(non Kon.} ist so gross, dass man auf dem ersten Blicke sie für identisch erklären 
wird. Doch Phillips Art hat.an 15 erhabne, schnurförmige Rippen mit breiter wer
denden Zwischenräumen, statt der 10 Furchen mit breiter werdenden striemeniönnlgen 
Rippen, sie hat nicht den dornig zackigen Rand, ihr vorderes Ohr Springt über den
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Muschelrand hinaus vor und ihre Ausbreitung ist merklich schief. — Die rechte Schale, 
die bei gleich langem Schlossrande um kürzer ist, stimmt in den Ornamenten mR 
der rechten Schale der Av. Kasaniensis auf eine auffallende Weise überein; denn über 
die niedergedrückte Fläche strahlen erhabne (im Abdruck vertiefte) Linien, von denen 
an '6 in der vorderen Hälfte deutlich sind, die 3 nach hinten folgenden undeutlicher, 
und die weiteren bis an.das abgesetzte, spitze, hintere Ohr nur unsicher angedeulet 
erscheinen; besonders zwischen den deutlicheren Linien bemerkt man zu* 1 oder 2, um 
die Hälfte feinere, eingesokoben. Die conoenlrischen Eindrücke der anderen Schale 
sind hier nur leicht angegeben; das kleine vordere Oehrchen ist durch einen spitzen 
Byssusausschnilt abgesondert und von 2 Falten durchzogen. Die Gestalt der Ohren 
und die völlig gerade Ausbreitung erlauben nicht diese Schale der Av. Casaniensis 
zuzuschreiben.

AV1CITL.4 ANTIQUA.

Avicul» anliqaa. Honst. 1836- Goldf. Petref. Germ., pag. 126, tab. 116, fig. 7.
  --------- Vernein! 1845. Russia and the Gral by Murch., Vern., Keys., pag. 319, tab. 20, fig. 13.

In den Permischen Kalken an der Wylschegda bei Usl-Nem und in weissen 
dichten Kalksteinen am Wymm, vereinigt mit der Area Kingiana Vern.

ANICU IiA  A HC AN A , u .  mp.

Tab. 1 0 ,  ß g .  19, a , b , c.

Eine sehr eigentümliche, der Av. Damnoniensis Sow. zu vergleichende Form; 
wie es scheint gleichschalig, so überaus schief dass die Länge, wenn man sie senk
recht zum Schlossrande misst, weniger als die Dicke und kaum */* der Breite misst; 
der vordere Band fallt mit dem unteren oder Ventralrande zusammen und das hintere 
abgerundete Ende ist lang ausgezogen. Die Ohren sind oft abgebrochen und man 
glaubt eine Modiola zu sehen; wahrscheinlich ist die vermeintliche Modiola antiqua 
des Wolchof (Russia and the Ural by Mnrch., Vern., Keys., vol. 1, pag. 43) nichts 
anderes. Am meisten erinnern aber unvollständige Exemplare an Area. Doch die 
vollständigeren zeigen ein hinteres, schmales, langes, herabhängendes Ohr, abgesetzt 
durch eine tiefe Furche, wodurch in fig. 19c ein zusammengedrücktes, vorspringendes 
scutellum entsteht. Ein mehr oder weniger hohes nnd kantiges Joch, zuweilen etwas 
gekrümmt, begrenzt die hintere abhängige Fläche. Eine Depression strahlt schief vom



jormrs. 251

Buckel mitten zum Ventralrande; — das vordere Obr ist wenig abgesetzt und spring) 
wie ein kleiner abgeschnürter Hals vor. Die Buckel liegen im vorderen Drittheil des 
Schlossrandes. Sehr bestimmte gleichmässige, erhabne Anwachslinien, zu 3 anf 1®“ , 
machen die Oberfläche streifig und bilden an den Ohren hinten etwas stumpfe, vorn 
scheinbar spitze Schlossecken. Die Schale ist sehr dünn. — Verwandt ist Mytilus 
avicnloides Vern. von Sadonsk, doch durch die starke, weniger schiefe Depression, 
die die vordere Hälfte des unteren Randes stark buchtig macht, specifisch zu unter
scheiden.

In den Devonischen Schichten am Wol, Zull, der Wytschegda, vereinigt mit 
Pr. subacnleatus Murch. Pecten Ingri®, Vern., Serpula omphalotes Goldf.

IH V TILIIS ( M a ä t o U )  P A L L A R U .

Mytilas PtDasli. Vern. 1845. Russin and the Ural by March., Vern., Keys., rot. 2, pag. 316, Iah. 19, fig. 19.

Im Permischen Kalksteine an der Wytschegda bei Myldina und in den grauen 
Kalkmergeln an der Uchta Zull, des Wymm.

A R C A  M E L I A K A .

Tab. Xt ß g .  21.

Area Oreliana. Vern. 1845. Russia and the UTal by Mtirch., Vern., Keys., vol. 2, pag. 314, tab. 20, fig. 3.

Findet sich in ungeheuerer Menge in einer Devonischen Sohicht an der Ishma, 
gegenüber Ust-Uchta, eben so wie im Gouv. Orel und nach einem Stücke, das mir 
Pander mitgetheilt hat, in Kurland bei Zabeln an der Abau. Daher bildet diese Mu
sdiel einen ausgezeichneten geognoslischen Horizont. Sehr verwandt der Area prisea 
Goldf., deren Grösse sie aber nie nahe kömmt, und der Area Michelini, unterscheidet 
de sich durch das abgerundete und ausgezogene hintere Ende, in Folge dessen auch 
die hintere Sohlossecke sehr stumpf ist. Das kurze vordere Ohr ist bei den meisten 
Exemplaren unvollständig, und die Form wird einer Modiola ähnlich. Eine Depression 
vom Buckel zum Ventralrande hin ausgebreitel und ein Joch das zum hinteren Ende 
strahlt, sind immer deutlich; zuweilen ist der Stnch längs dem hinteren Schlossrande 
durch eine sehr leichte Furcho Yon dem Joche abgeselel. Die concenlrischen, ge
drängten erhabnen Linien sind sehr Jein, und an den Exemplaren von der Ishma meist 
verlohren gegangen; sie lassen sich aber auf denen der Abau unter der Lupe alle
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regelmässig verfolgen. Die generischen Charactere fieser Area, die unserer Av. arcana 
so nahe steht, verdienen erst gesehen zu werden, ehe man der generischen Bestim
mung volles Zutrauen schenken darf.

A R C A  H D r U A S A .

Arci Kingiani. Vern. 1845. Rnssia and the Ural by Murch., Vern., Keys., vol. 9, pag. 313, lab. 19, Gg. 11.

Im weissen Permischen Kalksteine am Wymm und im grauen Kalkmergel an der 
Uchta Zufl. des Wymm.

C A B N O L A  ( B r e d e r . )

Die folgenden Arten sind bisher mit Zweifel zur Gattung Cardium gestellt wor
den. Schon die Thalsache dass unter Tausenden von Schalen keine paarig verbundenen 
angetrofTen worden sind, wie es bei dem mit Zähnen kräftig ineinander gefügten 
Schlosse der Cardien zu erwarten ist; — ferner die aufgerflekten, nicht randlichen 
Buckel, unter denen schon Goldfuss (Telref. Germ., Cardium Cornucopis pag. 216]) 
eine dreiseitige Area bemerkt, widersprechen einer solchen Stellung. Dagegen nähert 
bereits das äussere Ansehen gewisse Arten gar sehr der Gattung Pectunculus und es 
lassen sich z. B. die Ornamente von Cardium palmatum Goldf. (Yenericard. relrostria- 
tum Buch} nur mit denen von Pectunculus polyodonta Bronn vergleichen. An den 
auf dieser Reise gesammelten Exemplaren ist es gelungen eine ziemlich gerade Schloss- 
liriie, und an 2 Arten auf dem Steinkerne längs dem Schlossrande eine Reihe kleiner 
Fältchcn zu beobachten, die den Schlossgrubcn der Arcaceen entsprechen. Auf dem 
Steinkerne sind auch die strahlenden Streifen, wie sic bei Cucullaea gewöhnlich sind, 
dagegen bei Cardium nicht vorzukommen scheinen, so wie eine Furche, die vom 
Buckel nach hinten strahlt, zu erwähnen. Mantel- und Muskel-Eindrücke sind nicht 
bekannt; auch die Ligamenlstreifen der Arcaceen konnten auf der Area nicht entdeckt 
werden. Sollte sich bestätigen dass die Area glatt ist, und die Schlossgruben viel
leicht nur an einer Seite vorhanden sind, so müssten diese Formen mit Recht eine 
eigne Gattung bilden. Man könnte sie wegen der äusseren Form und wegen des 
nicht sehr winklig abgesetzten Schlossrandes vorläufig zu Pectunculus stellen.
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C A R D IO L A  T E IT O IST R IA T A .

Tab. X I , ß g .  1 ,  7 a ,  Jb.

Ctrdiam tenaistiialam. Honst. 1837. Goldf. Petref. Genn., pag. 216, tab. 143, fig. 1.

Ein Steinkern, suborbiculflr, leicht transvers, doch merklich ungleichseitig, beson
ders der Backe! (von 140°) nach vom gekrümmt, mit etwas concaver, eingedrückter 
vorderer und leicht convexer, längerer, hinterer Kante; die hintere Hälfte etwas ge
wölbter. Eine stumpfe Kante grenzt vom die Area leicht ab, auf deren flachem Rande 
an 10 schiefe, transversale, kurze Fflltchen erscheinen, die nicht zum Buckel hin 
fortsetzen, sondern durch eine leichte Furche abgeschnitlen sind; — eine deutliche 
Furohe verläuft vom Buckel zur Mitte des hinteren Endes. Feine einfache Streifen, 
die in der Buckelgegend sich verlieren, strahlen über die Oberfläche, die vorderen 
leicht gebogen, in IO*0 Entfernung vom Buckel an 25 Streifen zwischen 5miD; — 
nur sehr schwache, entfernte Anwachswellen sind zu bemerken. Länge 12mm, Breite 
14°m, Dicke einer Schale an 3min.

In den Kalksteinen des Domanikschiefers an der Uchta, Zull, der Ishma.

C A H D ie L A  C O N C E X T B IC A .

Orbicnla concenlrica. Buch. 1832. Ueb. Ammon, pag. 49.
Cardinm pectoncoloTdes. D'Arch. et de Vera. 1843. Geol. Trans. 2nd ser. rol. 6, pag. 375, tab. 30, fig. 12.

Ausgezeichnet durch die vollkommene Gleichseitigkeit des kreisförmigen Umrisses. 
Die Sculptur der Oberfläche ist so fein, dass sie in einiger Entfernung glatt erscheint; 
unter der Lupe sieht man aber feine, gedrängte, strahlende Streifen, in 7111,0 Entfer
nung vom Buckel an 40 bis 50, die sich nicht sicher zählen lassen. Deutlicher 
treten in 5mm Entfernung Yom Buckel die concenlrischen Streifen auf und schneiden über 
einander liegende Zonen scharf ab. Gegen den Rand stehen 3 Anwachsstreifen auf 2mm. 

In den Kalkniercn des Domanikschiefers.

C A R D 1 Q L A  A R T I C tL A T A .

Tab. X i ,  ß g .  2 , 2 a ,  2b, 2c.

Cardiola articulata. Monst 1840. H. 3, pag. 69, tab. 9 , fig. 1.

Suborbiculär, ziemlich gewölbt, kaum merklich ungleichseitig, der stark ge
schwollene Buckel kaum nach vom geneigt, unter ihm eine dreiseitige Area kantig
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abgesetzt (die vordere Kante bestimmter) an deren kleinem, geradem Schlossrande 
man vom unter der weggebrochenen Schale 5 kurze, starke, schiefe Fältchen sieht, 
die den Schlossgruben entsprechen; auch an dem vorderen Schlossrande glaubt man 
einige sehr undeutliche Fältchen wahrzunehmen. Ueber die Oberfläche hin strahlen 
vom Buckel her sehr feine, allmählig erweiterte Hohlkehlen, die seitlichen etwas ge
bogen, so breit wie die zwischenliegenden erhabnen Leistchen. Diese erscheinen 
doppelt, weil ihre Milte seicht gefurcht ist und ihre Ränder daher erhaben sind. 
10mm vom Buckel stehen an 13 solcher Doppel-Leistchen zwischen 5"““. Die Ober
fläche ist bei flg. 2a und 2c durch 5 breite, eingedrückte concentriscbe Furchen ganz 
wellig; nach dem Rande hin aber folgen flachere, gedrängtere, concentrische Streifen, 
so dass sich ein Uebergang findet zu dem in fig. 26 dargestelllen Exemplare, auf 
dem nur scharfe, die Oberfläche in Zonen schneidende Anwachsslreifen zu sehen sind. 
Länge 14®m, Breite 16m®, Dicke einer Schale 5mm.

In den Kalkniercn des Domanikschiefers an der Uchta, Zull, der Ishma.

C A R D IO L .A  B E T B O S T B I A T ä .

Tab. X I , f ig . 3 , 3a , 3 b , Sc.

Venericardiam relrosliatam, Bach. 1832, Ueb. Ammon, pag. 50.
Cardium palmatum. Goldf. 1837. Petref. Germ. pag. 217, tab. 143, fig. 7.

Ein ziemlich gerader, unter der Lupe scheinbar gesägter Schlossrand, und ein 
aufgerückter Buckel, unter dem eine niedrige Area zu sehen ist,' überzeugen dass diese 
Art ein Gatlungsgenosse der vorhergehenden ist. Sie hat einen fast halbkreisförmigen 
Umriss, und ist beinahe halbkugelig gewölbt; durch glatte, enge, vom Buckel aus
strahlende, etwas nach vom gebogene Hohlkehlen in breitere Rippen zertheilt, die wie 
Zehen einer Klaue die Muschel umspannen, und auf den ersten 1 y^mm glatt scheinen, 
aber entfernter vom Buckel geschmückt sind mit stark markirlen, nach dem Buckel 
hin convexen Bogen, — auf 1“® zu 3 bis 4 hintereinander, vergleichbar einer Reihe 
zur Hälfte über einander liegender Kettenglieder. Ganz vollständige Exemplare zeigen 
an 12 Rippen. Länge an 4-mm, Breite 5mm, Höhe einer Schale an

In den Kalknieren des Domanikschiefers an der Uchta, Zufl. der Ishma, in zahl
loser Menge.
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SCHKZODITS ROSSICUS.

Scbizodus rossicns. Vern. 1845. Rnssia and the Ural by March., Vern., Keys., vol. 2 , pag. 309, tab. 19, 
fig. 7, 8.

Im Permischen Kalksteine am Wel bei Kischerma, in Abdrücken.

C A R D IN IA  EICITWAXiDIAJSA.

Unio Eichwaldianus. Yern. 1845. Russia and Ibe Ural by March., Vern., Keys., vol. 2 , pag. 307, tab. 2, 
fig. 9.

Die nicht angenagten Buckel und die an Steinkemen stark vorspringenden zwei 
Muskeleindrücke veranlassen diese Art für eine Cardinia zu halten. Bei grösseren 
Exemplaren wächst die Länge f l  2mm)  bis zu y 'h der Breite an. Auf dem Steinkerne 
bleiben nur wenig Spuren der concentrischen Streifen, dagegen ist die vom Buckel 
zur Mitte des Ventralrandes hin sich ausbreilendc Depression, und das zum hinteren 
Ende strahlende Joch viel deutlicher.

In einem Bergkalkblocke, an einem Zufluss der Waschkina gefunden.

C A R D IN IA  S V R P A R A lilJE JL A .

Tab. X , fig- 15.

Modiola subparallela. Portlock 1843. Geol. Rep. on Londonderry, pag. 433, tab. 34, fig. 16.

Ausgezeichnet durch den Umriss von der Form eines symmetrischen Ovals, das 
in einem über doppelt so breiten als langen Rechtecke beschrieben ist. Dorsal- 
und Ventralrand sind daher subparallel und eben so die Sehnen der stumpf abgerun
deten vorderen und hinteren Ränder. Die Buckel wenig entwickelt, ganz randlicfa, 
niedergedrückt, liegen ungefähr in der Mitte der vorderen Hällle, von an 150°, mit 
leicht convexen Rändern, von denen der hintere 2y ^  mal so lang als der vordere ist. 
Vom Buckel breitet sich eine seichte Einsenkung zum Ventralrande hin aus und es 
entsteht ein obsoletes, vom Schnabel zum hinteren Ende verlaufendes flaches Joch; die 
Anwaohslinien sind gedrängt, bestimmt, fasrig, einige besonders an beiden Enden 
werden tiefer. Die Muschel wird 20 bis JO001 breit; die Länge zu 1 genommen ist 
die Breite 2,15, die Dioke 0,8.
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Von Unio subconstrictns Goldf. oder Cardinia ovalis. Kon. unterscheidet sich 
diese Art durch den geraden Ventralrand, von Cardinia carbonaria Schl. sp. durch die 
Einsenkung der Fläche.

An der Petschora bei dem Dorfe Ust-Tschugor; besonders wichtig als einziger 
Thierrest der in der Formation des Wetzsandsleines aufgefunden worden ist.

L V C I S A  P R O A V U .

Tab. JT, ß g .  IS.

Lucina proaria. Goldf. 1840. Petref. Genn. pag. 266, tab. 146, fig. 6. 
i ■ ■- --------  d’Arch. et Vern. 1842. Trans. .Geol. Soc. 2-nd ser. y o I .  6, tab. 37, fig. 1.

Ein Sleinkern mit sehr seichten Runzeln und Spuren concentrischer Linien; auch 
die randlichen, strahlenden, krummen Schramme sind angedeutet; eine seichte Furche 
vom Wirbel zur Mitte dos hinteren Randes grenzt ein zusammengedriicktes Scutellum 
ab. Wirbel ein Wenig nach vorn geneigt, weil der suborbiculäre Umriss vor ihnen 
etwas eingedrückt ist. Durohmesser 23mm, Dicke ll»»".

Im Devonischen Sandstein an der Uchta, Zull. der Ishma.

Ein Steinkern, der sich in den Devonischen Schichten am Sjass fand, scheint 
wegen der nicht concenlrisch gerunzelten Oberfläche zu der Lucina Griffithi, Vern. 
Russia and the Ural by Murch., Vera., Keys., vol. 2, pag. 301, tab. 20, fig. 10 
zu gehören.

IR O C A H D IA  T A U  AIS«

Tab. X , ß g .  20.

Isocardia Tanais. Vern. 1845. Rnssia and the Ural by Horch., Vern., Keys., vol. 2 , pag. 302, lab. 20, 
fig. 6.

Ein unvollkommener Steinkera, mit Muskel- und Mantel-Eindrücken, aus dem 
Devonischen Sandstein an der Uchta, Zufl. der Ishma, intressant wegen seiner voll
kommenen Identität mit den früher im Gouv. Woronesch gefundenen Exemplaren.

C A R D IO IIIO R P H A  I t lC n iT A .

Tab. JT, ß g .  13.

Von den inneren Theilen dieser überaus dünnschaligen, innen und aussen con- 
centrisch faltigen Muschel konnte an den Exemplaren aus dem Permischen Kalksteine
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am Wel bei Kischerma und denen die Schrenck von Ust-Josohuga an der Pinega 
milgebracht hat, nichts beobachtet werden; so dass die generische Bestimmung unsicher 
ist. Schale mässig gewölbt; der Buckelwinkel misst an 115°, gebildet von einem 
leicht convexen hinteren, und einem kanm y* so langen, concaven vorderen Rande, 
beide verbunden durch einen ziemlich regelmässigen semielliptischen Bogen, der an 
2 y i  mal so weil als hoch ist und seinen wenig merklichen Scheitel nach hinten kehrt. 
Feine erhabne Anwachslinien überziehen die Oberfläche; auf den ersten sind sie 
sehr dicht gedrängt, auf den vom Buckel entfernteren folgenden zählt man 9 bis 
10 mit breiten glatten Zwischenräumen. — Die Länge (7,5mn,3 misst Vs der Breite, 
die Dicke nach einer Schale zu schliessen über y£ der Länge.

C Y P H IC .4 H D IA  B K C A R 1N A T A , n . i p .

Tab. X, ß g . H .

Die generische Bestimmung ist unsicher, da die inneren Theile dieser Muschel 
nicht beobachtet sind. Unter der Lupe erscheint die Oberfläche zeitig durch einge
drückte Punkte, die sich concenlrisch hie und da auch strahlig anordnen, was an 
einige Arten Allorisma King, erinnert. Das sieht man besonders auf Abdrücken im 
Permischen Kalksteine am Wel bei Kischerma, die auch den Umriss des vorderen 
Endes vollständig zeigen, der an dem abgebildeten Exemplare aus den Mergeln an 
der Uchta, Zufl. des Wymm, fehlt. — Die flussere Aehnlichkeit mit Cypricardia slriato- 
lamellosa Kon. hat zu der generischen Bestimmung besonders veranlasst. Die Form 
der Muschel ist transvers-oval, ihre Länge (von 15mm)  als 1 gesetzt ist die Breite 
2,2, die Dicke nach einer Schale zu urtheilen 0,55; der ganz stumpfe Buckel liegt 
vom im 4ten Zehntheil der Breite; der Dorsalrand ist sub-parallel der Sehne des 
flach convexen Ventralrandes; die Enden sind von flachen Bogen gesluzt. Das Merk
würdigste an der Muschel ist die ganz flache, eine hintere Cardinal-Area bildende 
Fläche, abgeselzt durch eine vom Buckel zum hinteren Ende des Yenlralrandes ver
laufende, sehr leicht gebogene Kante, die mit dem Schlossrande einen Winkel von 
25* bildet. Diese Fläche ist durch eine 2te schwach angedeutete Leiste der Länge 
naoh gelheilt. Die fasrigen gedrängten Anwachsstreifen der Oberfläohe, von denen 
einige stärker sind, biegen an der Kante der Cardinal-Area plötzheh um und verlaufen 
viel schwächer fast rechtwinklig zum Schlossrande.
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C O N O C A R D IIIH  C B A U C U H .

Tab. X I, f ig . 4 a , 4h , 4c.

Cardium oaralicum. Yern. 1845. Rnssia and the Ural by Murclr, Venu, Keys., vol. 2, pag. 301, tab. 20, fig. 11.

Die vordere, gewölbte, im Umrisse gestutzte Fläche ist von einem stumpfen, 
nach unten ganz unbestimmten Joche abgegrenzt; — nicht wie bei anderen Arten von 
einer kantenartigen Falte, an der sich einige der vorderen Fältchen, ohne bis an 
den Buckel zu reichen, verlieren; — Aber die ganze vordere Fläche verbreiten sich 
bis zum Buckel reichende Rippen, von denen die breitesten auf dem Joche zwischen 
der vorderen und mittleren Fläche liegen; (hier bei IS1»»1 Länge zwischen 3mm 3 
Rippen, — an der hinteren Abschnürung 10 Rippen}; nach hinten werden sie schärfer 
und enger, ein Unterschied von C. rostratuni Mort, (elongatum Sow.}; — sie sind 
ziemlich gebogen, so dass eine auf der Schlosskante senkrechte Linie vom Buckel 
zum Ventralrande gezogen an 4 Falten durchschneiden würde. — Die selten erhaltene 
oberste Schalendecke zeichnet unsere Art besonders aus; ohne in Verhältniss zu an
deren Arten dick zu sein, verbirgt sie an den Stellen wo sie erhalten ist (fig. 4a} 
so vollständig die Längsrippen, dass nur concentrisch gekörnte Streifen, an 8 auf 3DUD, 
zu sehen sind. Die characteristische Abschnürung des hinteren, an den vorliegenden 
Exemplaren defecten Theiles, die den Ventrakand buchtig macht, scheint bei fig. 4b 
hinreichend angedeutet. Bei den früher loc. cit. abgebildelen Exemplaren fehlte wieder 
der kurze, zusammengedrückte vordere Sporn unserer fig. 4a.

In Bergkalkgeröllen bei Ustjushna.

A n r a i D E S m A  L W K I ) L .m ,  n. ip .

Tab. A ,  f ig . K .

Die generische Bestimmung dieses neuen Myaciten, von dem rfur das abgebildete 
Fragment in den Permischen Mergeln an der Uchta, Zufl. des Wymm, bekannt ist, 
bleibt unsicher. Er ist an 20|na> lang, IO001 dick und sehr transvers; der Ventralrand 
ist dem hinteren Dorsalrande sub-parallel und gerade; die Buckel liegen dicht anein
ander und sind etwas nach vom gekrümmt, ihre vordere Kante ist etwas concav, ihr 
Winkel misst an 130°. Besonders auffaOend ist die scharfkantig begrenzte, einge
drückte, lanzetförmige Lunula, an halb so breit als lang. Ein sehr schmales, langes
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Scatelhun ist ebenfalls daroh bestimmte Kanten, besonders an der rechten Schale, ab
gegrenzt, in dessen Mitte wie es scheint die etwas umgeschlagene Kante der Schalen 
harze Nymphen bildet. Unter einem Winkel von an 14° mit der Kante des Scutel- 
lams strahlt vom Buckel eine sehr feine erhabne Linie ans, die von den hier umbie- 
genden, gedrängten, fasrigen Anwachsstreifen gekörnt wird. Diese Linie ist an unse
rem Exemplare nur auf der .rechten Schale zu 6ehen. Ein kaum merkliches ganz 
stumpfes Joch strahlt vorn nach dem Ventralrande und grenzt das zusammengedrücklere 
vordere Ende ab. Die Mitte der Muschel ist gegen den Ventralrand sehr leicht ein
gedrückt. Uebrigens ist die Schale gleichmässig bis an die Schlosskanten gewölbt.

Aus den Pennischen Mergeln an der Uchta, Zull, des Wymm.

• H T E t D E S n A  H E T t B O M A .

Osteodesma Kntergana. Vera. 1845. Rnssia and Ihe Ural by Horch., Vera., Keys., vol. 2 , tab. 19, fig. 9.

Schrenck hat dieselbe Art aus den Permischen Mergeln an der Pinega bei Ust-
Joschuga mitgebracht.

E D H 0 1 V D U  U i r a N D W B l I U .  F l a t l l .  s p .  — H e i .

S. Russia and the Ural, vol. 2 , pag. 299, lab. 19, fig. 18.

Ein kenntliches Fragment im oberen Bergkalke an der Soiwa.

A L L O R I S I U  B E M I L A B I S . B l a g .

S. Rnssia and the Ural, roL 2, pag. 298, tab. 19, fig. 6 , tab. 21, fig. 11.

Ein Fragment aus den oberen Bergkalksohichten am Ylytsch.

S O L E H T A  B I A B 1 Q C A .

Solemya biarmica. Yera. 1845. Rnssia and the Ural byMnrch., Vera., Keys., vol. 2, pag. 294, tab. 19, fig. 4*

Genau eine solche Schale, wie sie loc. cit. abgebildet ist, fand sich im Permi- 
sohen Kalkstein am Wel bei Kisohenna.

33*
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K IO D IO liA  8 U I P L A ,  n . a p .

Tab. JT, f ig . 22. —  Tab. XIF, f ig . 1.

Diese Muschel die in Pennischen Schichten, im Kalksteine am Wel bei Kischerma 
und nach Schrcnck's Sammlung im grauen Mergel bei Ust-Joschuga an der Pinega 
vorkömint, könnte in das bisher ziemlich bedeutungslose Genus Orthonola, Conrad, gestellt 
werden, um ihre generische Identität mit Orthonola (T) coslala, Morris New South 
Wales and Van Diemens Land by Slrzelezki, 1845, anzuzeigen. Es sind Solen
förmige, gleichschalige, sehr ungleichseitige, flache, concentrisch bezeichnete Schalen, 
mit mehreren Strahlen längs dem hinteren Rande und mit einem so starken Muskel- 
eindruck am vorderen Ende, dass sich hinter ihm ein kralliges inneres Leistchen ent
wickelt, was an Modiola Pallasii erinnert. Der Mantel-Eindruck ist ganz; die Muschel
ränder scheinen bis an die ganz vorn gelegenen Buckel scharf, ohne Lunula und 
Sculellum und hinterlassen auf Abdrücken längs dem Rande hinter den Buckeln eine 
einfache Furche. Unsere Art ist 2y '% mal so breit als lang, mit leicht convexem 
Venlralrande und flach runden Enden, von denen das hintere etwas enger ist, und 
mit einem ganz geraden Dorsalrande. Die medergedrückten Buckel liegen im vorde
ren '/'s der Länge; von ihnen strahlen 2 bis 4 erhabne Linien mehr oder w eniger 
deutlich zum hinteren Ende. Die gedrängten, ungleichen, fasrigen Anwachsstreifen 
w'cichen nach hinten mehr auseinander, brechen sich um die Strahlen und bilden eine 
stumpfe Schlosseckc.

Der Abdruck, lab. 14, flg. 1 rührt aus dunkelgrauen, kieselreichen Kalkflölzcn 
her, die starke St romschnellen am Wymm veranlassen. Beim Zerschlagen einiger Stücke 
desselben Gesteines gelang es jetzt noch andere Muscheln darin zu bestimmen, nament
lich die Modiola Pallasii var. costala, deren Strahlen zu beiden Seilen des nach hinten 
ziehenden Joches sich ausbreiten; dann neben unbestimmbaren Fragmenten einer kleinen 
Pleurotomaria und Murchisonia 3 Bivalvenarten, deren Beschreibung wir hier nachtragen:

H V T I L I S  ll.4 V S itI .4 K A l.

Tab. X IV , f ig . 2 , 2a.

Modiola acuminala. Sow. 1829. Geol. Trans. 2-nd ser. vol. 3, pag. 119 (Der Name isl niebl nnznwendcn 
wegen des tertiären Myluliles aenminatns Schl.)

Mylilus Hausmanni. Goldf. 1837, (ab. 138, lig. 4.

Ganz ähnlich Stücken aus England. Der kaimi convexe Schlossrand bildet mit 
dem anslossendcn, bei älteren elwms concaven, Rande spitze Buckel von ungefähr
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65« und geht durch ein stumpfes, abgerundetes Eck in den schiefen, länglich-semi
elliptischen Umriss über. Die längste Axe von den Buckeln zum gegenüber liegenden 
Ende grenzt ungefähr das untere Drittel des Buckelwinkels ab und da längs derselben 
die flach gewölbte Schale am meisten geschwollen ist, doch ohne einen Kiel zu bil
den, .so ist der Abfall zum Schlossrande hin der flachere. Die grössle Weile der 
Muschel quer zur genannten Axe ist kaum länger als der Schlossrand und misst */5
der grössten Länge. Schale aussen mit einfachen, feinen Anwachsstreifen, ziemlich
dick, ihre Ränder zum Buckel hin innen längsstreifig, Schloss zahnlos mit einer seichten 
Längsfurche; an der Spitze eine feine Rinne lür den Byssus; die nach innen vortre
tende Brücke sehr unbedeutend; unter dem Schlossrande, inwendig in Reihe gestellte 
([3) Eindrücke, kleinere Eindrücke gegenüber, erinnern an Perna, deren microscopische 
Textur aber hier sich nicht findet. — Kann bis 35®m lang werden.

XCCl'LA PAHl'.VCl’L lS , n. ip.

TU . X IV , ß g .  3 ,  3a.

Von d’Orbigny’s Rostraten, mit stark verschmälertem, auf dem Steinkerne sogar 
etwas abgeschnürtem, hinterem Ende und mit glatter Schale, die unter der Lupe ge
drängte Anwachsleistchen zeigt. Lunula und Scutellum mit unbestimmten Grenzen, 
nicht eingesenkt; Buckel .von 125°, liegen dicht hinter dem vorderen Drittel; der Rand
hinter ihnen misst mehr als die Länge der Muschel und läuft etwas concav herab;
der vordere Rand convex, geht mit gleichförmiger Krümmung in den flach oonvexen 
Ventralrand über. Die Dicke misst halb so viel, die Breite anderthalb mal so viel 
als die Länge; die Muskeleindrücke sehr stark, besonders der hintere. Jederseits von
den Buckeln 6 bis 8 lange Schlosszähnchen.

' Die geringe Breite und Dicke zeichnen die Art aus.

N V C tlliA  W V n n E N S I f l ,  n . ap.

Tab. X IV , ß g .  4 , 4a , 4b.

Von den Laevigaten, nur um y i  breiter und halb so dick als lang, vorn so
gestutzt, dass der Buckelwinkel nahebei ein Rechter ist und dass der Umriss, wie
eine längliche Ellipsenhälfte auf dem kurzen Vorderrande steht, der selbst sehr wenig 
convex ist. Der hintere Rand, gleich der Länge, ist um ] /,  länger als der vordere; 
beide erscheinen am Steinkerne gerader, was die Form mehr dreiseitig macht. Keine



begrenzte Lunula, da die Commissur der Schalen schneidig vortretend vorn bis mter 
die Buckel verläuft und nur dicht dahinter sehr wenig eingezogen ist, ohne Spur von 
Nymphen. Ein sehr stumpfes, leicht gebogenes Joch zieht vom Buckel zmn vorderen 
Ende des Ventralrandes. Unter der Lupe erscheinen scharfe Anwachsstreifen, einzelne 
stärker, die auch auf dem Steinkerne znweflen eine Spur von Zonen zurflcklassen. 
Muskeleindrücke nicht zu bemerken; Schlosszähnchen sehr klein, sohwer zu entdecken, 
vorn an 6, hinten an 9.

Nucula Goldfussii, Alberti, scheint sich durch Muskeleindrücke, lange Zähnchen, 
geraden Hinterrand hinlänglich zu unterscheiden.

2 6 2  VBRSTHlfflRUNGEN.

C , G A S T E B O P O D A .

Tab. X I, f ig . 5} a — g.

■ E L U B n n n iM  h j u s c h l a t c s .

Bellerophon tuberculalus. D’Orb. 1840. Monogr. des Cephal. par Fer. et D’Orb., lab. 8 , flg. 7 — 10.
-  -  ■ -  --------  D’Arob. et Vern. 1842. Trans. Geol. Soc. 2-ud. Ser., voL 6, pag. 353, tab. 28,

flg. 9 , pag. 353.

Von allen Arten leicht zu unterscheiden durch die flachen, kleinen Wärzchen, 
die sich zu etwas gebogenen, anf dem Rücken spitzwinklig convergirenden Reihen zu- 
sammenstellen; 6 bis 7 Wärzchen stehen in einer Reihe auf 5"™ nebeneinander. Diese 
ausgezeichnete Sculptur ist gar schön anf einem Exemplare vom Wol, vou dem ein 
Stück fig. 5g sehr roh dargestellt ist, und deutlich auf einem Abdrucke von der Uchta 
(fig. 5Q zu beobachten. Meist ist die Oberfläche so sehr deteriorirt, dass man nur 
bei genauer Betrachtung diese regelmässige Anordnung in den Wärzchen wiederer
kennt. Mitten über dem Rücken zieht ein' stumpfer Kiel, bei einigen Individuen sehr 
ausgesprochen, bei anderen obsolet, bald glatt, bald durch Kerben selbst in Tuberkel 
zertheflt, Verschiedenheiten die zu m  Theil von der Erhaltungsweise, zum Theil auoh 
von der schwieligen Kalklagc herrühren, die anf dem unter der Mündung liegenden 
Thefle der Schale Kiel und Tuberkeln überzieht und verbirgt. Der Nabel ist durch 
ein enges Loch hinter den zurückgeschlagenen schwieligen Flügeln der Mfindniig an-
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gedeutet Der Steinkern dieser Muschel, deq ich aus dem Abdrucke 5f herausgenom- 
men habe, ist von der äusseren Form so verschieden, dass man ihn nicht derselben 
Art hätte zuschreiben können, wenn er sich nioht unter solchen Umständen gefunden. 
Nur die Mündungshöhe beträgt constant etwas Uber der Totalhöhe, während die 
Mündnngsbreite, die bei der Schale bedeutend mehr ald die Totalböhe misst, auf */K 
derselben, und die. Dicke am Nabel von y i  auf y i  der Totalhöhe herabsinkt.

Aus Devonischen Schichten im mergligen Kalke am Wol und im kalkigen Sand
steine an der Uchta.

B E L L E R S P H O K  H IE L C V S . 8 a w . (T)

Kin Fragment ans dem Bergkalke am Ylytsch, zunächst über den untersten 
Schichten mit Chonetes comoides. Die Bestimmung ist unsicher weil der Rücken sich 
nicht beobachten lässt. Dagegen sieht man gut die feinen Anwachsstreifen der leicht 
gerunzelten Oberfläche und den von einer dicken Schwiele geschlossenen Nabel, auf 
dem der untere Rand des Flügels der Mündung senkrecht steht. Dadurch wird die 
Mündung an der Ecke des Flügels am breitesten.

P L A T Y S C H IS M A . M ’C ay .

Plalysckisma. STCoy 1844. Synopa. of the Carb. Lim. foss. of Ire), pag. 38.

Diese Gattung begreift Troohus-Arten, deren Labram durch eine weite Bucht 
ausgerandet ist, wie bei Euomphalus, von dem sie sich durch einen engen Nabel 
-unterscheiden. Sie haben nicht den engen Spalt und die Längskiele der Pleurotomarien.

P liA T Y S C H IS M A  IJC H TE1V SI9, n .  s p .

Tab. X I, ß g .  ff, ffo , f f i ,  ffe. *

Winkel der Spira leicht convex 125—135«, Höhe 10**, Durchmesser 17— 18*“ , 
längste Seite 12— 13**, Höhe des letzten Umganges io VerhAMiriss zur ganzen Höbe 
0,65. Suturen-Winkel 30— 35«.

Ein niedriges, kegelförmiges Gewinde aus 5 flachen Umgängen (der äusserste 
gar klein) mit einer hneären, eingedrückten Sulur, die zwischen den weiteren Umgän- •



264 TOSSTWBIUmCBK.

gen mehr und mefar rinnenförmig wird, und mit feinen vom engen aber deutlichen
Nabel büschlich ansstrahlenden Runzeln, die bis zum Rücken sieb vorbiegen, dann 
umbiegend, in Gestalt einer flachen Sichel, deren kurzer Stiel zur Sutur normal aus- 
lflufl, sich Zurückschlagen. Wo der Stiel in den Sichelbogen übergeht, mitten durch die 
Flüchen des Gewindes verläuft eine leichte Depression; eine andere schwache Ein
senkung auf dem abgerundet kantigen Rücken; die Nabelseite des Umganges flach 
gewölbt. Mündung ganzrandig, quer-oval, mit einem stumpfen Eck oben an dem 
ziemlich steilen Spindelrande.

Im kalkigen Sandstein der Devonischen Zeit an der Uchta, Zull, der Ishma.

P L A T Y S C H I i n i  H m C H B O L I H I E im S ,  a .  i p .

Tab. X I , f ig . 7a, 76.

Zur Vergleichung ist eine bisher nicht beschriebene Trochusarlige Muschel aus 
der analogen Formation, die ich bei Kirchholm an der Düna in Livland gesammelt 
habe, abgebildet. Auch sie hat ein Gewinde aus 5 flachen, glatten Umgängen, doch 
mit wenig eingesenkter lineärer, nicht rinnenförmiger Sutur; eben so ist ihr Rücken 
abgerundet kantig, die Nabel-Fläche der Umgänge flach gewölbt mit einigen vom 
engen Nabel ausslrahlenden Runzeln. Die Streifung auf den Flächen der Spira ist 
verlohren gegangen. Die Mündung ist von derselben Form wie bei der vorhergehen
den Art. Die Hauptunlerschiede liegen in der weniger niedergedrückten Form und 
der davon abhängigen geringeren verhältnissmässigen Höhe des letzten Umganges.

Winkel der Spira leicht convex 100°, Höhe 16mm, Durchmesser 23®m, längste 
Seite 19min; Höbe des letzten Umganges in Verhältniss zur ganzen Höhe fast y£, 
Sulurenwinkel 45°.

P L E U R O T O M iB lA  E N D E T .

Tab. X I , f ig  8.

Gewinde aus 4 Umgängen, von denen die 3 ersten leicht geschwollen und ab
gesetzt einen Spirawinkel von 105° bilden, der letzte aber mit sub-horizontaler Sjrira- 
seile sich herumlegt, so dass der Winkel auf 135° anwächst. Zum verwaohsenen 
Nlbel senkt sich die gewölbte Fläche trichterförmig hinein; Ricken abgerundet, scheint 
mit 2 leichten Kanten versehen zu sein, zwischen denen der Spalt in x/ % der Höbe
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des Umganges gelegen haben mag. Mündung oval, etwas höher als breit, scMef, mit 
schrägem Spindelrande. Die Oberfläche von einer körnigen Incnmtation verhallt. Höhe 
24“ , davon der letzte Umgang misst, Diameter 35“ , Satorwinkel 40°.

In den .Devonischen Schichten an der Uchta gefunden.

P L E V R eT eiK A R U  T R O tn iF O R R n .

Tab. X I , ß g .  9.

Pleorotomaria Irodiiformis. PortL 1843. Rep. on Ihe Geol. on Londondeny, pag. 414, lab. 30, fig. 9.
( „ The rock bas imporfetOf receiaed Ihe aurUng of the sorface“ ).

Winkel der Spira 63°, Höhe 31"““, Durchmesser 36 davon der Nabel y i  ein
nimmt; Höhe des letzten Umganges in Verhältnis« zur ganzen Höhe 0,55. Suturen- 
winkel 65».

Kegelförmig, wenig breiter als hoch, aus 5 Umgängen, deren zur Spira gewandte 
Fliehe leicht concav ist und auf dem abgerundet kantigen Röcken, dicht neben der 
Sutur mit dem folgenden Umgange, eine söhlige enge Rinne zeigt zwischen 2 WfUst- 
chen, von den das obere schwacher ist, und von dem Randwölstchen der folgenden 
Windung bedeckt wird. Die leichten Streifen verlaufen von der Sutur zur Rinne 
sichelförmig nach hinten geschlagen; in der Rinne bemerkt man ein wenig zurflekge- 
bogene Streifen, und auf der abgeplatteten, lfings der Mitte sogar etwas deprimirten, 
den Nabel umgebenden Seile des letzten Umganges feine radiale Streifen. Mund quer 
trapezofdal, sein Spindelrand etwas öberhingend; der Nabel zeigt einen offnen Schne
ckengang.

Im Bergkalko an der Soiwa.

E in iU P H A L U S  W A SC H H IS iR , a. ap.

Tab. X I, ß g .  10a, 10b.

Fragment. Durchmesser 20“ ; Höhe 8 y imm; der letzte Umgang 7y^mm hoch.
Ein flaches Gewinde aus einfach abgerundeten etwas deprimirten Umgängen mit 

einem markirten Kiele zwischen dem Rücken und der zur Spira gewandten Fläche. 
Mflndnng oval, etwas breiter als hoch, schief herabhängend. Nabel mit steilen, abge
rundeten Wänden, 6“  weit. Die Schale meist abgetragen, nach einigen Resten zu

34
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schliessen mit gedrängten fernen Anwachsstretfeh. Die gewölbte Spira-Fttehe uhter- 
eCbefdet diese Art von E. penlangalatns Sow.

Io den Sibirischen Schichten an der Waschkina.

E lJ « n P lL 4 L U §  W O B O N E S J E S 9 I 8 .

Euomphalus Woronesjensis. Van. 1848. A na«  «ad tfe&Ural by Murch.,. Vetp., Keys., vol. 2 , pag. 334, 
tab. 23, fig. 3.

Häufig in den Devonischen Mergelkalken am Wol.

E T O M P I U L U S  iE f l lA L lR .  N w .

S. Russia and the Ural by Murcb., Vern., Keys., vol. 2, pag. 335, (ab. 23, fig. 4.

Im Bergkalke am Flusse Ylytsch.

H c a n r a A E iis  FEWTjüveiJjLATiJ&.

Euomphalus pentangulatus. Sow. 1814. M. C., pag. 97, tab. 45, fig. 1, 2.

Ans dem Bergkalk uater dem Wetzstein an der Sopljussa: Varietät an der die 
platte kantig ajbgeseizte Spifaseite etwas geneigt ist und einen aulsteigenden Schn?« 
ckengang bildet, wesshalb sie dem E. acutus Sow. sp. ähnlich wird;„von dem sie 
sich dadurch unterscheidet, dass ihr Durchmesser mehr als die doppelte Höhe misst.

ECaiUPHALUS SO IW JB .

Tab. X / ,  ß g .  H a , Hb.

Fragment aus dem Bergkalkc an der Soiwa. Ein niedrig kegelförmiges Gewinde 
von an 100°, aus Umgängen, die von tief eingesenkten Suluren gesondert sind, mit 
sehr (lach gewölbter Nabclscite und mit einer schmäleren, geneigten (lachen Spiraseite, die 
an doppelt so breit als der kantig abgesclzte Bücken ist. Den Rücken begrenzen 2 
gekörnte Kiele, von denen der an der Nabelseitc stumpfer ist und mehr vereinzelte 
Körnchen zeigt. Ein 3ter obsolet gekörnter Kiel verläuft längs der inneren Kante der 
Spira. Die Querstreifen sind unvollkommen erhalten, scheinen aber vom Nabel gerade 
bis an die Seite der Spira zu strahlen, dann durch einen flachen Bogen eineu Aus
schnitt des Labnmi anzudeuten. Mund etwas breiter als hoch; semielliptisch mit dbr 
geraden Sehne oben, an der den Nabel umgebenden Seite, mit dem vorhergehenden
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Umgang' nur in geringer Berührung. Nabatwaad ab erhängend, hoch, stompftanffg ab- 
gesetzt; der Nabel nimmt des Durchmessers ein und zeigt einen oflnen Sehne ckm- 
gang. Durchmesser 32®®, Höbe des letzten Umganges l l min.

Der sehr schmale Röcken dieser Art erinnert an Pleurotomaria, doch die An- 
wachsslreifen strahlen schier über ihn fort, so dass es ein wahrer Euomphalus ist.

IT H B O  ZSIIiMiK, a. ap.

Tab. X I , ß g .  12.

Winkel der Spira etwas convex, 62°; Höhe 25®®, davon der letzte Umgang 
die Hälfte misst; Durchmesser 21mm; Winkel der Sqluren 65®.

Gewinde aus 4 sehr bauchigen Umgängen mit eingesenkter Sulur, die aber nur 
auf dem Steinkerne wahrhaft rinnenförmig ist. Mündung höher als breit, schief, in 
Form eines Ellipsenbogens, dessen Sehne auf dem vorhergehenden Umgange zu liegen 
kirne. Nabel verwachsen, nicht schwielig. Schade diok, an Fragmenten mit einfachen 
feinen zur Sutnr hin schief nach vom verlaufenden Streifen. Ausserdem sind breitere 
Waben von demselben Verläufe auch anf dem Steinkerne deutlich.

In Devomsofaem Kalksteine an der Zihna.

v A T ic e r s u  n e m iv ic E K S is , ■ . i P.

Tab. X I , ß g . 13a, 13b, 13c.

Spira-Winkel an den ersten drei kleinen Umgängen kaum 100®, ist die vierte 
Windung gebildet, 125®. Bei 4y^ Windungen misst die Höhe 20mm, davon der letzte 
Umgang «y100, der Durchmesser 19®®; — bei 3y£ Windungen: Höhe l l “““, davon 
der letzte Umgang 00, der Durchmesser 9,5®®. — Suluren-Winkel 55®, am letzten 
Umgänge 60°.

Gehäuse fast so breit qls. hoch ai^s, ununterbrochen bapchigen Umgängen, durch 
eine beim Fortwachsen tiefer sich einsenkende Sulur mehr und mehr von einander 
abgeselzl. Die Mündung fast doppelt so lang als breit, oval vorn und hinten fest 
symmetrisch, die Form ihrer Suturseite von dem darunter liegenden Umgänge bestimmt, 
scharfrandig bis auf die Spindel, wo sie sich einwärts geschlagen verbirgt. Kein 
NabeL Obeiflfinke mit fefcen( schiefen Anwachsstreifen und breiteren Wellen, gekreuzt 
von einer Menge, beim Drehen sichtbarer feiner spiafer Kanten, gegen die Gqljp eUe

34*
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hin und unter der dem Munde von einer dünnen Lage überrindet, die sich unter der 
Lupe fein senkrecht geschrammt, oder im Anfänge der Bildung runzlig chagrinirt zeigt.

Die Zeichnung der Oberfläche erinnert lebhaft an D'Orbigny’s gegitterten Neri- 
lopsis-Arten. Auf unseren Abbildungen ist die Rinde vernachlässigt und die Zeichnung 
der vergrösserlen Ansicht nicht gehörig markirt.

Die Gattung Nalicopsis M'Coy gehört wegen des fehlenden Nabels zu den Neri
tiden; der rings scharfe, nicht zurückgeschlagene Mundrand und die Uebcrrindung des 
vorhergehenden Umganges machen sie zu einer besonderen Gattung.

In den Kalkniercn des Domanikschiefers an der Uchta.

(? )  I1 G A B E T U S  UCIHM B, n .  a p .

Tab. X I ,  ß g . 14.

GehAuse ohrförmig aus anderthalb wenig gewölbten, abgeselzton Umgängen, auf 
die Mündung gelegt von herzförmigem 7mm langem, 6 y imm breitem Umrisse mit der 
Spitze gegenüber der Spira. Mündung ganzrandig, sehr schief, Unglioh oval, mitten 
unter ihrem inneren erhabnen Rande liegt der vertiefte Nabel, zu dem sich die ganze 
umgebende Fläche trichterförmig einsenkt, so dass der Rücken zu einer schmalen Kante 
wird. Auf der glatten Schale ein Paar dem Mundrande parallele Furchen.

Durch die Furchen, durch die längliche Mündung, durch den herzförmigen Umriss 
und durch die geringe Grösse von Sigarelus rugosus, Goldfuss, und anderen Arten 
zu unterscheiden.

Da nur ein Exemplar in Kalknieren des Domanikschiefers an der Uchta vorge- 
kommen ist, so kann man diesen Rest vielleicht für einen Jugendzusland einer Pileopsis 
oder eines Capulus halten.

CHEnnrm iA acfm iaata .

Tab. X I ,  ß g .  IS.

(?) Melania acuminala. Goldf 1844. Petref. Germ. pag. 111, lab. 108, fig. 7.

Spira winket 26°, Länge 14““", davon der letzte Umgang last y i  (0 ,32); grösster 
Querdurchmesser 5,3; Snturenwinkel 80°.
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Gehäuse verlängert kegelförmig ans 9 Umgängen, von denen 4 sehr klein, aber 
nicht verbogen, sind; wenig geschwollen, mit linearer eingosenkter Sutur, MAndoag 
oval, etwas breiter als hoch, ihr Labrom weit ausgebnchtel, die Form ihrer Sutnrseile 
von der gewölbten Fläche des unterliegenden Umganges bestimmt. Kein Nabel. Glatt, 
unter der Lupe bemerkt man einige nicht gar deutliche buchtige Anwachsstreifen.

Aus dem Bergkalke am Wol.

Schliesslich sei erwähnt dass in dem Silurischen Kalke am Ylytsch eine grosse 
Murchisonia, etwa die M. cingulala His., und im Silurischen an der Waschkina ein 
Sleinkem einer anderen kleinen thurmförmigen Schale, aus kuglig geschwollenen Um
gängen, mit einem Spirawinkel von nur 10° vorgekommen sind, die wegen schlechter 
Erhaltung keine nähere Bestimmung zulassen.

D . C H F H A L O P O D A .

e e n r H O C E R A »  f y r i f o h i h e  n n r a .

Tab. X I I I , ß g . 8.

Conf. (Gomphoceras) pyriforme. Sow. 1639. Mur£h. Sil. Syst. pag. 620, (ab. 8 , fig. 19, 20.

Kolben 42“® lang, sein grösster Querschnitt oval, 27®® hoch, 23®® breit; sein 
Querdurchmesser am abgebrochenen Ende des gekammerten Theil es 13®®; Abstände 
der 7 Scheidewände von einander zu 3®®.

Der Kolben ist an der Wohnkammer aufgeblasener, und nach unten mehr conisch; 
etwas verdrückt und Ylelleioht nur desshalb im Durchschnitte nicht kreisförmig, sondern 
oval; die Scheidewände und der Mund wohl eben desswegen schief nach einer Seite 
herabgexogen. Die Wohnkammer misst so viel als die 6 darunter folgenden Kammern 
und zieht sich zu einer buchtigen, tief dreilappigen Oefflnung zusammen, längs deren 
Bande auf dem Steinkerne eine seichte Furche zu bemerken ist, die beweiset dass 
der Mundnutd aufgescMagen war. Die vom Felsen abgelöste, daher nicht abgeriebene
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Schale zeigt eine etwas rauhe Oberfläche ohne alle Streifhng, sie ist ziemlich dick und 
scheint gegen die Mündung hin fast noch verdickt. Der Sipho ist nicht'zu sehen.

An dieser Gattung ist die Mündung, von der man bei Muroh. loc. dt. nur eilten 
Lappen sieht, hier znm erstenmale vollständiger beobachtet worden. Man sieht dass 
sie ganz nach demselben Typus wie bei Phragmoceras ventricosnm, Murch. Sil. Syst. 
tab. 10, fig. 6, gebildet ist, so dass Gomphoceras nur durch die gerade gestreckte 
Gestalt sich generisch trennen lässt.

Mit Ausnahme der absoluten Grösse lässt sich durchaus kein erheblicher Unter
schied unseres Exemplars von G. pyriforme Sow. angeben; doch ist es nicht leicht 
einzusehen wie die kleine harte Kalkschale durch Anwachsen, das dann durch Intus- 
susceplion erfolgen müsste, zu 60mm dicken Kolben sich ausdehnen soll. Daher ge
hört unser Individuum vielleicht zu einer eigenthümlichen äquivalenten Art mit 6 Kam
mern ([statt 9[) im Kolben, die sich wahrscheinlich besser wird characlerisiren lassen, 
sobald der Sipho bekannt sein wird.

M'Coy hat Polerioceras anstatt Gomphoceras, eines in der Entomologie ver
brauchten Namens, vorgeschlagen; doch würde man zweckmässiger den bereits einge
bürgerten Namen mit Abänderung der Endung in Gomphoceratiles beibehalten, wenn 
man nicht mit Agassiz den Gebrauch ein nnd desselben Namens in verschiedenen Un
terreichen für zulässig hält.

Im oberen Silurischen Kalksteine am Ylytsoh auf dem Westgehänge des Ural.

O B T H O C E H A T IT E 8  H I B F L E X I O S I S .

Tab. X III , ß g .  9 , 9a , 96 , 9c. — 1 0 , 10a, 106.

Orthoceratiles subflexuosus. Miinst. 1640. Beitr. H. 3 , pag. 100, (ab. 19.

Querschni t t  bei 15®» Höhe eiförmig,' am Rücken verengt, fl®® breit, — 
bei 6mm Höhe oval breit, — bei 3®™ Höhe fast rund. Der Winkel  unter dem 
die Mittellinien von Bauch und Rücken convergiren, misst zwischen 4* und 3°; die 
Seiten eonvergiren zwischen 3» und 4°; — gegen das Ende (fig. 10) scheint der 
Winkel auf 2° sich zu verengen Aus den zusammengesetzten Stücken ergiebt sieh 
das Verhältniss des Durchmessers (13®®) zur Länge (280®®) wie 1 zu 12; auf 
das Fragment der letzten regelmässig zunehmenden Kammer (von 80®® Länge) kommen

der Totallänge. Sche idew ände  zu 4 (zuweüen 3y£) auf dem Querdurchmesser, 
schief, am Bauche nach vorn gezogen, sehr convex, mit schiefen an den Seiten Woht 
buckligen Suturen und mit sehr feinem Sipbo-Loch auf den» dorsalen abgerundeten Rande.
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An der Schale ist die fiusserste Oberfläche spiegelnd, mit feinen nnr unter der Lupe 
deutlichen Querschrammen, die am Rückeu etwas nach hinten gezogen sind; unter 
dieser Schale zeigt sich eine maile Fläche mit Ihilichen, weniger deutlichen Linien, 
auf dem grösseren abgebildeten Fragmente der Wohnkammer von Querwellungen be
gleitet und an den abgeflachten Seilen des zusammengedrückten Rückens von obso
leten Längslinien durchkreuzt. Diesen entsprechend bemerkt man mit einer starken 
Lupe auf der Schale von fig. 10 einige Lfingskantchen, ebenfalls nur auf den Rücken- 
flnnken, was neben allen anderen Kennzeichen entschieden beweiset, dass die subcy- 
lindrischen Fragmente nur die Fortsetzung der fig. 9 abgebildeten sind.

Münster's Figur loc. cit. zeigt einen stärker zusammengedrückten, vielleicht ver
drückten Querschnitt..

Im Domanik die gemeinste Art, die in zahlreichen Fragmenten in jeder Kalk
niere umherliegt.

• n m a o E R A n m  cahenatcs.

Tab. X II I , ß g .  1 2 , 12a.

Ortboceratites carinatos. MOnst. 1840. Beilr. H. 3 , pag. 100, tab. 19, fig. 8.

Querschnitt  zusammengedrückt oval, bei Höhe 3y£mm breit; Winkel
der Mittellinien 2°; Sche idewände  nach einem vermulhl ich zu dieser Art gehö
rigen Fragmente zu 2 auf einer Höhe des Querdurchmessers, Sipho nicht zu beobach
ten, an Graf Münsters Stücken central. Ist die oberste Schale abgetragen und sieht 
man die darunter liegende, zuweilen irisirendc Fläche, so erscheinen mitten auf dem 
Rücken sehr deutlich eine bestimmte Längskante und daneben 2 sehr schmale, leicht 
kantig von den Seiten abgesetzte Rückenflanken. Die äusserste spiegelnde Fläche 
zeigt Querschrammen, die an den Kanten der Rückenflanken nach vom laufen und 
enge lange, vorgestreckte Zängelchen auf dem Rücken beschreiben. An den Seiten 
bilden sie eine sehr flache Bucht und am Bauche einen sehr flachen vorwärts ge
kehrten Bogen.

Graf Münster bemerkt dass an seinen Zeichnungen der Querschnitt verfehlt ist; — 
sie geben auch, die Form zu conisch an und die StricUage auf fig. 8a loc. cit. ist 
unrichtig, falls unsere Identification sicher ist. Der Text belehrt nicht weiter über 
diese Punkte.

In den Kalknieren des Domanikschiefers, viel seltner als die vorhergehende Alt.
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• B T H e C E B i n i E l  IN D E B T .

Tab. X II I , ß g .  11, 11a , 11b.

Um dem ersehulen Monographen der Orlhoceralilen sein Geschäft nicht zu er
schweren und dqch alles im Domanikschiefer beobachtete zu berichten, haben wir hier 
zwei Fragmente ohne Namen abbilden lassen, die von den vorhergehenden Arten 
gewiss verschieden sind, aber nicht hinreichend studiert werden können, um sieb füglich 
in ein System der Arten einreihen zu lassen. — Das obere ist ein Fragment von 
transvers-ovalem Querschnitte (bei 8mm Höhe, 9 breit),  seine L a te ra l l in ie n  
möglichst genau gemessen, convergiren unter 18°; Sche idewände  4 auf dem ver- 
ticalen Durchmesser, sehr plan-convex, ihre Suturen liegen in einer rechtwinkligen 
Querebne, Sipho marginal, dorsal, f^® “1 dick der Höhe des Querschnittes). Die 
Schale fehlt diesem Fragmente, da aber die Mitte jeder Kammer kaum merklich ge
schwollen ist, so scheint es wahrscheinlich, dass das abgebildete Stück mit stark quer
geringelter Schale dazu gehört. An dem letzteren misst der Winkel nur 13*, der 
Querschnitt ist oval, der Sipho nicht beobachtet.

Zu vergleichen ist Orth. Wissembachi D'Arch. et de Vern. Geol. Trans. 2°d ser. 
vol. 6, tab. 27, fig. 3.

Schliesslich bleibt zu erwähnen dass sich in dem uuleren Silurischen Thonschiefer 
am Ylytsch ein sehr grösser Orthoceratit von den Dimensionen des vaginalus und in 
den Devonischen Schichten an der Uchta, Zufi. der Ishma, neben einem Schilde von 
Bothriolcpis ein Fragment einer sehr dicken conischen Art mit ovalem Querschnitte, 
gefunden hat. Beide lassen keine nähere Bestimmung zu.

T E m C V L I T E I .

Diese problematischen Körper, die einen Hauptbestandteil der Kalknieren im Do- 
manikschiefer ausmachen, scheinen immer in Schichten mit Orlhoceratiten vorzukommen. 
Will man sie durchaus nicht für Reste sui generis gelten lassen (es könnten Forami
niferen sein!) so kann man sie eher den Orlhoceratiten, als den Encrinitcn, oder den 
Röhren tragenden Brachiopoden, von denen im Domanik sich keine Spur findet, an- 
hüngen. Besonders sind unsere Tentaculiten in den Wohnkammem der Goniatitcn 
angehäuft; sic sind nur an 3®® lang und so dick, schlank, mit feinen Querringen. 
Auf einigen stehen auf 1®® 10 ziemlich gleiche scharfe Ringe übereinander; man kann
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sie T. tenuis Sow. (Muroh. Sä. SysL tab. 5, fig. 333 nennen, durch schlankere Fonn, 
geringere Grösse und gedrfingtero Ringe von T. annulatus Sohl, zu unterscheiden. 
Andere zeigen einzelne, stärkere Ringe mR 3 Ins 4  zwisoberdiegenden schwächeren, 
im Ganzen auf l mm 25 bis 30 übereinander. Man kann sie mit einigem Zweifel 
wegen der geringen Grösse zu T. omatus Sow. (Murch. Sil. Syst. tab. 12, flg. 25} 
bringen. T. scalaris Schlotlh. ist entschieden nicht dabei.

O m H lA T R E S . H m u i.

Von den folgenden Arten aus den Kalknieren des Domanikschiefers wurden in 
den Verhandlungen der Russ. Kaiserl. Mineral. Ges. 1844 pag. 217— 238 Beschrei
bungen gegeben, die meist unverändert hier wieder abgedruckt sind. Auch aus den 
dort aufgezeichneten allgemeinen Vorbemerkungen entlehnen wir alles, was zur Fest
stellung der Terminologie nützlich scheint.

Man hat den Dorsallobus einfach oder g e th e i l t  genannt; das letztere, wenn 
sein Grund sich zu einem untergeordneten kleinen Bogen oder Sättelchen erhebt und 
daher zweizackig wird. Dies mittlere Sättelchen, das wir den dorsa len  H ülfs sa t te l ,  
oder Me dio d o rsa l sa t te l  nennen, ist bei vielen Formen durch einen mittleren Ein
schnitt zwei l app ig ,  und kann dann für ein Paar verkümmerter Dorsalsättel genom
men werden, wie es D'Archiac und VemeuQ bei dem G. inlumescens, Beyrich, oder 
ihrem G. Buchii wirklich gelhan haben.

Doch dieser Ansicht kann man nicht folgen, sobald man auf Arten stösst, deren 
dorsales Hülfssätlelchen ungclappt ist, und durchaus nur für untergeordnet gelten kann. 
Von ihnen fuhren andere Formen zur Conformalion des G. Wurmii Röm. und Uchtensis 
über, und diese zum G. retrorsus, dessen Dorsalsättel nur durch Grösse sich von den 
Lappen des Hülfssattels der anderen Arten unterscheiden. Deshalb werden wir um 
der Verwirrung in der Terminologie vorzubeugen, das dorsale Sättelchen in allen den 
Fällen, wo seine Höhe nicht mehr als die halbe Länge der nächstliegenden Sattelseite 
beträgt, für einen untergeordneten Hülfssattel ansehen; ist aber seine Höhe grösser, 
so werden wir es für das Paar Dorsalsättel gelten lassen *3. So willkührlich diese

• )  Die Höhe des Sattels misst man von einer Linie ab , die vom Mittelpunkt des Nabels zn der am 
meisten nach hinten reichenden Stelle der Scheidewand gezogen wird; die Seite des Sattels von seinem 
Scheitel bin znr Milte des Lebns.

35
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Bestimmung soheint, so wird sie wichtig wenn wir darin ein Mittel finden, die ver
schiedenen Formationen, in denen Goniatiten Vorkommen, za unterscheiden. In der 
That haben uns die ausgezeichneten Bearbeiter dieser Gattung gezeigt, dass Arten 
mit einfachem Dorsallobus, oder ohne dorsalen Hülfssattel, nur in Schichten unter der 
Koblenfonnation Vorkommen, und ihr die erste, oder Entwickelongsperiode der Gattung 
bezeichnend sind, so wie andere mit ungelapptem Hülfssattel auszeiohnend ihr ihre 
letzte oder Degenerationsperiode scheinen. Die letzteren kommen in den Schichten 
von St. Cassian vor, und an sie schliesst sich der Bogdo- Ammonit und andere 
Geraliten. In der mittleren Epoche oder der Blüthezeit der Goniatiten, d. i. in der 
Kohlenformation, tragen fast alle Arten, wie es scheint, einen gelappten dorsalen Hülls- 
sattel, und diese Bildung, die für die typische gelten kann, findet sich auch in den 
ändern Perioden wieder. — Die Suturen sind der wichtigste Charakter der Goniatiten, 
und es giebt kaum zwei Arten, bei denen sie nicht unterscheidende Eigenthümlich- 
keiten zeigen. Nicht damit zu verwechseln sind gewisse Zeichnungen auf der 
Aussenflfiche der Schale, die jedoch auch bei vielen Arten nach einem constanlen 
und gemeinsamen Typus gebildet sind. Selten sind es feine Rippen, gewöhnlich 
äusserst feine Schrammen, die man nur auf ganz wohlerhallenen Individuen, und unter 
der Lupe recht deutlich sieht. Sie mögen Anwachsstreifen sein und die Form der 
Mündung bezeichnen. Gewöhnlich bilden sie eine gegen die Spirale eingesenkte 
Bucht auf dem Rücken, und jederseits eine Lateralbucht zwischen zwei nach vorn 
convexen Lateralbogen, einem oberen und einem unteren. Die Form dieser Buchten 
und Bogen liefert vortreffliche specifische Charaktere. Die Dorsalbucht ist entweder 
eng, und ein eingeschriebener Winkel (^dessen Scheitel mit dem der Bucht zu
sammenlallt und dessen Schenkel ihre krummlinigten Seiten tangirQ würde spitz 
sein, oder sie ist dach und stumpf; eben so ist der obere Lalcralbogen bald eng, 
zungen- oder schneppenförmig vorgezogen, bald ist er weit und flach. Die untere 
Latcralbucht und der untere Lateralbogen sind immer flachbogigt, in einigen Füllen 
nur wenig angedeulel, in anderen Fällen so stark, dass die Schrammen an den Seiten 
sichelförmig werden.

Von ganz anderer Natur als diese Zeichnungen der Oberfl&che, sind gewisse 
eigentümliche, feine, gedrängte und wellige Runzeln, die etwas verästelt in ver
schiedenen Richtungen verlaufen, und die bis auf ihre grössere Feinheit, den Runzeln 
eines menschlichen Fingerballens ähnlich sehen. Sie gehören der zuweilen noch iri- 
sirenden Innenfläche der Schale oder ihrem Abdrucke an, und rühren von einer beson
deren dünnen Lage her. Diese allein wurde von dem Thiere an der sogenannten



Bauchseite des Umganges, anf dem darnnter liegenden umschlossenen Umgang abge
setzt, dessen Schale zuweilen sich ganz von diesen Runzeln überrindet zeigt, wenn 
der umhüllende Umgang abgebrochen ist. Daher sieht man die runzlige Lage oft auf 
dem Umgange bevor er sich unter der Mündung verbirgt. Diese Runzeln, ohne sie 
von den Zeichnungen der Aussenfl&che der Schale zu unterscheiden, haben Graf 
Münster (Gon. striatulus. Beitr. H. 1, pag. 46; H. 5, pag. 127, tab. 12, fif- 8), 
Veraeuil und D'Archiac (Gon. lennislriatus. Geol. Trans. 2-nd ser. vol. 6 f tab. 26, 
fig. 7 ) , bei einigen Arten abgebildet; unsere Tafeln zeigen sie an dem G. retrorsus 
t. A. f. 5. d. und dem Uchlensis t. B. f. 1.

Auf der Schale begleiten oft Kanten, Furchen oder Linien den Rücken, und 
sondern ihn von den Seiten, was gute specifischc Charaktere liefert.

Von grösser Wichtigkeit für die Arten ist der Nabel, der bei ganz involuten 
Formen verwachsen und mehr oder weniger eingedrückt ist, bei ändern olfen, loch
förmig oder weit, mit kantig abgcsclzten oder verschmolzenen Wänden.

Die Form der Mündung von vom gesehen ist werthvoll fllr die Arlbestimmung, 
weil sie die Form des Umganges selbst, dem Durchschnitt nach, angiebt, und ob
gleich die Zuschärfung ihres Scheitels (Rückens) und ihre Breite den Individuen und 
besonders dem Alter nach variirt, so behält sie die allgemeine Form bei, und hat oft 
die Gestalt eines länglichen Ellipsenstückes, oder eines Spitzbogens, bald ist sie 
lanzetl-, bald eiförmig, selten querelliptisch; auch das verdient bemerkt zu werden, 
wie weit sie am Bauche durch den darunter liegenden Umgang eingedrückt oder aus- 
gehöhll erscheint, und wie viel sie von ihm umfasst. Um das letztere anzugeben, 
zieht man das Mass des freien Theils des unterliegenden Umganges von dem Masse 
seiner Höhe (vom Rücken zur Sutur am Nabel genommen) ab und drückt den Rest 
in Bruchlheilen der Höhe aus.

Nützlich wäre cs auch die Zahl der Windungen bei einem bestimmten Durch
messer anzugeben, doch ist. das wegen der Erhaltung fast immer unmöglich.

Das Anfangsglied ist bei allen Individuen, die es deutlich zeigen, länglicheiförmig, 
abgeschnürt.

Endlich sind die Verhältnisse, in denen Höhe und Breite der Mündung beim 
Fortwachsen zunehmen, von Bedeutung für die Kenntniss der Arten, und sie können 
nur durch Masse hinreichend genau ermiUell werden. Sie sind für die folgenden 
Arten in beiliegender Tabelle zusammengestellt und aus ihr ergeben sich einfache 
Gesetze des Fortwachsens.

GomnTBS. 275
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L. v. Bach and Beyrich messen die Höhe des innem Umganges (Vom Rflcken 
zur Sutur) dicht unter der Mündung, und drückten sie in Bruchtheflen der Mündungs
höhe aus; ebenso drückten sie die Breite derselben Stelle des innem Umganges in 
Bruchtheilen der Mündungsbreile aus. Diese höchst rationelle Methode stösst bei der 
Ausführung auf Schwierigkeiten, die viele Beobachtungsfehler veranlassen können, da 
sich der umschlossene Umgang nur auf Durchschnitten, die genau durch die Mitte 
gehen, messen lfisst. In der vorliegenden Tabelle finden sich Mittel, die Beobach
tungsfehler zu controliren. Die Höhe des Umganges (vom Rücken zur Sutur}, wie 
die Breite, ist an drei verschiedenen Stellen bestimmt: an der Mündung, an der 
entgegengesetzten Stelle des Umganges, und unter der Mündung. Je genauer diese 
Bestimmungen möglich waren, um so genauer finden wir, dass von den beiden 
Differenzen zwischen den drei Höhenangaben die erste das doppelte der zweiten ist, 
während die Differenzen zwischen den Breitenangaben sich gleich sind. Aus zwei 
dieser Bestimmungen lässt sich daher die' dritte approximativ ableiten, auch ergiebt 
sich daraus, dass die Breite langsamer wächst als die Höhe, und die Gonialilen 
werden mit dem Alter flacher. Ich habe noch den kleineren Durchmesser der Scheibe 
des Gonialilen, der auf dem grössten rechtwinkelig steht, hinzugefügt, weil auch er 
zur Controle der Höhenmasse dienen kann; er ist, bei verwachsenem Nabel, um so 
grösser, je langsamer die Höhe wächst, bei anderen Formen ist er ausserdem von 
der Weite des Nabels abhängig, und wächst mit deren Abnahme. Zwei durch einen 
Bindestrich verbundene Zahlen bedeuten in der Tabelle Maximum und Minimum; der 
Exponent vor den Zahlen zeigt die Zahl der Individuen an, die zur Ableitung der 
Werthe gedient haben. Der Sipho, der bei den Gonialilen nicht specifische Charaktere 
geliefert hat, ist bei den hier beschriebenen Arten immer undeutlich.

Berücksichtigt man in der Beschreibung alle die berührten Verhältnisse, so kann 
man hoffen von Goniatiten, wegen ihrer Regelmässigkeit, eher als von vielen anderen 
organischen Körpern Beschreibungen zu liefern, die für eine lange Zeit zureichen und 
die gewiss besser die Arten fixiren, als oll sorgfältige Abbildungen, an denen eine 
genaue Vergleichung nur zu oft Mängel aufweist.

Ich konnte um so eher versuchen solche Beschreibungen von den folgenden 
Arten zu entwerfen, da sie durch die Sorge des Secrctärs der Miner. Gesellschaft 
v. Wörth, von allem Gestein abgelöst in der schönsten Erhaltung mir Vorlagen.
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« • S U m E S  C E E C T U e. M rm m m .

Tab. X II , f ig . 2. —  var. f ig . 3.

Gonlalites rioctas. MOosl 1842. Beilr. H. 5. päg. 127, tab. 12, fig. 7.

Die Beschreibung ist nach 4  Exemplaren entworfen. Nabel lochfönnig, ganz 
eng, zeigt nichts von den inneren Umgängen. Mündung von Gestalt einer länglichen 
Ellipsenhälfle, deren Scheitel (Bücken') durch sehr seichte Einkerbungen jederseits 
abgeselzt, ihre Breite bei Individuen von 12®» Durchmesser beträgt ihrer Höhe; 
sie ist am Banche fast zur Hälfte ausgehöhlt. Die Umgänge umschliessen sich ganz 
und nehmen im Fortwachsen mässig an Höhe und Breite zu. Dorsallobus einfach, 
stumpfwinklig, so tief als der flachbogigte Laterallobus. Das Paar abgerundeter 
Dorsalsättel so niedrig und weit, dass sie zusammen die Figur eines flachen Armbrust- 
bogens beschreiben; der einzige Lateralsattel viel höher, über */£ der Seite gedehnt, 
mit sehr kurzer Dorsalseile.

Rücken abgesetzt von den Seiten durch eine eingesenkte Furche; an der Aussen- 
fläche der Schale bilden feine Schrammen tiefe Dorsalbuchten, deren eingeschriebener 
Winkel spitz ist, zungenfönnig vorgezogene, sehr enge Dorsalbogen, deren Scheitel in 
der Furche liegen, weile Lateralbuchten, die so weit als die Dorsalbucht nach hinten 
eingesenkt sind und deutliche kleine untere Lateralbogen; daher verlaufen die Schrammen 
an den Seiten sichelförmig.

Varietät T. A. £ 3. auigeschwollener, Mündung mit breitem flachgewölbtem 
Rücken und geraden Seilen, am breitesten am Nabel, (der etwas enger scheint}; ihre 
Breite bei IS“® Durchmesser beträgt über y^0 der Höhe. Rücken jederseits von 
einer flachen Hohlkehle begrenzt, in der die Züngelehen der Schrammen liegen, und 
die ach durch ihren erhabenen Rand Yom Rücken absetzt.

M n A T I T E S  S T K A K e ilL A T U S , n .  a p .

Tab. X II , f ig . 4 .

Die Beschreibung ist nach 2 Exemplaren entworfen. Nabel verwachsen, mtt 
seicht vertiefter Area. Mündung von Gestalt einer längliohen Ellipsenhälfte, mit flach 
gewölbtem Scheitel (Rücken) und fast parallelen Seiten, ihre Breite bei Individuen 
von 10»® Durchmesser beträgt fast y ( 0 ihrer Höbe, sie ist am Bauche bis über die
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Hällle ausgehöhlt. Die Umgänge ganz involut, nehmen im Fortwachsen wenig an 
Höhe und noch viel weniger an Breite zo. Scheidewände nach den 6 sichtbaren zn 
urtheilen, etwa 25 in einem Umgange. Dorsallobus ganz flach, einrach, stumpf
winklig aufgerückt, so dass am abgerundeten Dorsalsattel die Dorsalseite nur halb so 
lang als die Ventralseite. Laterallobus bogenförmig, doppelt so weit als tief; der 
einzige Laleralsatlel breiter als hoch, so hoch und breit als der Dorsalsattel, dehnt 
sich über die halbe Seite hin, seine Dorsalseite etwas ooncav, nur wenig kürzer als 
seine convexe Ventralseite.

An der Aussenilfiche der Schale feine Schrammen, an den Seilen nur seicht 
gebogen, so dass der kleine untere Lateralbogen und die Lateralbucht nur leicht 
angedeutet sind; der obere Lateralbogen stumpf, etwas vorgezogen; die Dorsalbuoht 
scheint auch stumpf, nach hinten so weit als die Lateralbucht eingesenkt. Auf dem 
Kern zeigen sich, um y i  Umgang von einander abstehend, starke Furchen, die vom 
Nabel zum Rücken ziemlich gerade verlaufen und dann eine gegen die Spirale ein
gesenkte Dorsalbucht bilden, die etwas breiter als hoch ist.

Die Schrammen und Loben dieser Art «gleichen denen der folgenden, doch der 
letzteren fehlen die abschnürenden Furchen, und ihr Lateralsatiel ist viel weiter als 
der Dorsalsattel. Von anderen Arten mit Abschnürungen unterscheidet sich der 
s l r a n g u la lu s  durch den Dorsalsallel, dessen Dorsalseite kürzer ist als seine Ven
tralseile.

C IO K 1A TITES H E T H O H S U S . l i .  v .  B u h .

Tab. X I I , ß g .  5 , 5a, 55, 5c, Sd.

Ammonites retrorsus. L. v. Bach Sbcr A m m oniten  nnd G o n ia t i te n  insbesondere 1832, pag. 49.
- --------- Beyrich. Beiträge znr Edantniss d. Rhein. Ueberg. 1837, pag. 30, lab. 1, fig. 10.

Die Beschreibung ist nach 14 Exemplaren entworfen. Nabel verwachsen, wenig 
vertieft, Mündung hoch, ihre Breite bei Individuen von 30mm b(s 40mni Durchmesser 
misst genau '•/x  der Höhe, etwas geringer bei grösseren Individuen, von Gestalt eines 
länglichen Ellipsenstückes, das ein wenig unter der kleinen Axe abgeschnitten, etwas 
über halbe Höhe am Bauche ausgehöhlt.

Umgänge ganz involut, nehmen im Fortwacbsen wenig an Höhe und mässig an 
Breite zu. Scheidewände bei einem Individuum von 10,5“““ Durchmesser 15 in einem 
Umgange, bei grösseren wohl nahe 20, da auf einem Viertel-Umgang fasst 5 zu
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sehen sind. Dorsallobns einfach, spitzwinklig, von Gestalt eines Trichterdurchschnittes, 
so breit als tief, aufgerüokt, so dass am abgerundeten Dorsalsattel die Dorsalseite 
halb so lang als die Ventralseile; Lalerallobus bogenförmig, doppelt so -weit als tief, 
der einzige Lateralsattel niedriger und breiter als der Dorsalsattel, dehnt sich über 
y i der Seite hin, mit kurzer, steiler Dorsalseite, die allein Aber die halbe Seite des 
Umganges reicht. Das Knie dieses Sattels drängt sich auffallend nahe an den Late- 
rallobus der folgenden Scheidewand heran, so dass hier eine bemerkenswerthe Enge 
entsteht. An der Aussenfläche der Schale feine Schrammen, die mit der dünnsten 
Schicht abgetragen werden und selten erhalten sind, an den Seiten nur seicht gebogen 
so dass der kurze untere Lateralbogen und die Lateralbuoht nur leicht angedeutet 
sind; der obere Lateralbogen etwas vorgezogen, nicht sehr stumpf, sein eingeschrie
bener Winkel fasst ein rechter; Dorsalbucht stumpfer, weiter nach hinten als die 
Lateralbucht eingesenkt.

Einige Exemplare zeigen die gedrängten feinen Runzeln der Innenfläche der 
Schale unter der Mündung' auf der Schale und an nackten Stellen der Nabelgegend, 
die theilweise mit der Spirale strömen. Auf einem Stück, von dem die umschlies- 
senden Windungen abgebrochen, das T. A. f. 5. d. abgebildet ist, strahlen solche 
Runzeln vom Nabel bis über den Rücken zusammen, wenig nach hinten zurück
weichend. An einem Exemplar glaubte ich den feinen dorsalen Sipho zu sehen; der 
wahrscheinlich spitze Ventrallobus giebt manchem Bruchstück das Ansehen, als hätte 
es einen ventralen Sipho; ähnliches hat Graf Münster an einigen Arten bemerkt.

Ich habe diese Art nicht neu benennen mögen, wiewohl einige Unterschiede von 
dem G. relrorsus, wie er von Buch und Beyrich dargestellt wird, mich bedenklich 
machen über das Hecht hier den G. retrorsus wiederzuerkennen.

Nach Beyrich ist der Lateralsattel über die halbe Seite, hier über y l der Seite 
ausgedehnt; Loben und Sättel sind auf Beyrich’s Zeichnung mehr ausgezogen, was 
indess auch hier bei jüngeren Exemplaren scheint. Buch giebt lär die Zunahme der 
Windungshöbe 32, Beyrich 45 an; ich finde 55; die Breitenzunahme ist nach Buch 
73, naeh Beyrich 65; ich finde 50. Da aber Beyrichs Zahlen in der Mitte zwischen 
den ändern liegen, so bedarf es weiterer Untersuchung, ehe man auf diese Bestim
mungen hin Arten gründet. Wir haben die Figur zu von Buch’s Beschreibung nicht 
citirt, weil sie zu sehr misslungen scheint. Sie hat die Herren.Yerneuil und d’Archiao 
(Descr. of the Foss. Rhen. prov. pag. 336, tab. 25, flg. 2, 3, 4, 5 in den geolog. 
trans.) veranlasst eine sehr verschiedene Art, mit weit offenem Nabel und mit einer 
Mündung, die breiter als hoch ist für den G. relrorsus zu nehmen.
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Durch die viel kürzere Dorsalseite des Dorsalsattels unterscheidet sich dieser 
G. retrorsas auf das entschiedenste von Münster's G. linearis und ovalus.

O O H IA T IT E S  A C I T T S . H fL nat.

Tab. X I I ,  f ig . 6 , 6a , 6b.

Goniatites acnlos. Münst. 1840. Beil. H. 3 , tab. 16, fig. 11-

Die Beschreibung ist nach 5 Exemplaren entworfen. Nabel verwachsen, ziemlich 
eingedrückt. Mündung bei Individuen von IS1»"1 Durchmesser doppelt so hoch als 
breit, von Gestalt eines Spitzbogens mit seicht gewölbten Seiten, ihre grössle Breite 
an */£ ihrer Höhe, am Bauch bis zu */s der Höhe ausgehöhlL Umginge ganz 
involut, nehmen beim Forlwachsen ziemlich schnell an Höhe, aber nur sehr m&ssig 
an Breite zu. Scheidewände 38 bis 40 auf einem Umgange Yon 25m,n Durchmesser. 
Dorsallobus getheilt, mit ziemlich scharfen, spitzen Zacken; der dorsale Hüllssallel 
halb so hoch als der Dorsalsatlcl, doppelt so breit als hoch, tief gelappt; Dorsalsaltel 
abgerundet, doppelt so breit als hoch, sein eingeschriebener Winkel spitz, seine 
convexe Ventralseile ist die steilere; der erste Lateralsattel flach, kreisbogigt, -halb 
so hoch und * /x so breit wie der Dorsalsattel; ein zweiter Ähnlich gestalteter, um 
die Hälfte niedrigerer Lateralsattel reicht bis in den Nabel; der erste Laterallobus 
ziemlich spitz, etwas weniger tief als der Dorsallobus, steht auf der Mitte der Seile 
zweiter Laterallobus flachbogigt, */* so tief wie der erste, aufgerückt.

An der Aussenflfiche der Schale sind die etwas abgeflachten Seiten des scharfen 
Rückens durch ein flaches Känlchen, und bei einigen Exemplaren - durch einen auch 
unter der Lupe nur wenig deutlichen Doppelstreifen von der übrigen Seite abgegTenzt; 
feine Schrammen, an denen der kleine untere Lateralbogen und die weite, flacho 
Lateralbucht sehr deullioh, verlaufen an den Seiten sichelförmig nach vom bis au die 
Rückenseile, bilden hier einen engen, vorgezogenen, oberen Lateralbogen, dessen 
eingeschriebener Winkel spitz sein würde, und wenden sich dann zurück, um eine 
enge, tiefe Dorsalbucht zu bilden, die tiefer als breit ist.,

Einige Exemplare zeigen die feinen Runzeln der Innenfläche der Schale, die 
verästelt vom Nabel ausstrahlen.

Ehe Streifen und Loben des Gon. acutus Münst. bekannt sind, fehlt es an Mittel, 
unsere Art als besondere zu begründen; sie steht dem G. Hoeninghausii, der indess 
einen offenen Nabel hat, nahe und bildet mit ihm wegen des grossen dorsalen Hälfe-
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altelS, der leliobt Ar eia Paar Dorsalsättel angesehen werden könnte, den Uebergang 
zu den Arten mit einfachem DorsalMras.

Der Beschreibung der drei folgenden verwandten Arten, die dem Gon. intumescens 
Beyr. und carinatus Beyr. nahe stehen, schicken wir eine kritische Zusammenstellung 
voraus.

a. G. intumescens, Beyricb, pag. 36, tab. i i ,  fig. 3 =  G. Buchii, D’Archiac und 
Verneuil pag. 340, tab. 26, flg. 1, 2. Dorsalsatlel höher als breit, Laterallobus 
scharfwinklig, seine Ventralseite convex.

b. Dorsalsattel breiter als hoch, Laterallobus flaehbogig.

a* Rücken abgegrenzt, die Schrammen bilden in Gestalt yon Züngelchen oder
Schneppen vorgezogene, enge, obere Lateralbogen.

a* G. bisulcatus, n. sp. Rücken jederseits durch eine Furche abgegrenzt. 
Schrammen sichelförmig mit glockenförmigen oberen Lateralbogen. Dorsal
satlel doppelt so breit als hoch, subsymmelrisch; Laterallobus von Gestalt 
eines Kuppeldurchschnitles, jnit concaver Ventralseite; Nabel von */£ Durch
messer.

ba G. Wurmii Röm. Harzgeb. lab. 9 , fig. 7. Rücken jederseits durch eine 
Kante abgegrenzl, Schrammen unbekannt, Dorsalsattel über doppelt so 
breit als hoch, fast über die ganze Seite gedehnt, mit wenig steilerer 
Venlralseile; Laterallobus mit convexer Venlralseite, Nabel nimmt fast y i  
des Durchmessers ein.

oa G. Uchlensis, n. sp. Rücken jederseits durch eine Kante abgegrenzl und 
von einem wenig abgeflachten Bündchen begleitet; Schrammen seichtbuchtig 
mit engem, zungenförmigem, oberem Lateralbogen. Dorsalsatlel nicht 
doppelt so breit als hoch, unsymmetrisch, mit concaver Ventralseite; 
Laterallobus von Gestalt eines Glockendurchschnittes, mit convexer Ventral
seite; Nabel von höchstens des Durchmessers. Hierher vielleicht Röm.‘ 
Harzgeb. tab. 9, fig. 8, die zu intumescens gestellt ist.

b* Rücken nicht abgesetzt, Dorsalbucht der Schrammen stumpf und flach.

aa G. carinatus, Beyr. pag. 35, tab. 2, fig. 2. Rücken gekielt, Nabel sehr 
enge.

ba G. Ammon, n. sp. Rücken ungekielt, Nabel von 0,2 Durchmesser.
36
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Wenn D'Ajrohiao and Verneail ihren G. Buchii für verschieden angesehen haben 
von intomescens Beyr. (hei ihnen heisst es intennedius durch einen Sohreibeftehler) eo 
liegt es daran, dass sie nach Beyrich dem letzteren einen getheilten Dorsallobus 
zuerkennen; bei dem G. Buchii aber, dessen Dorsallobus durchaus eben so auf der 
Figur gestaltet ist, den dorsalen Hülfssattel als ein Paar Dorsalsättel bezeichnen.

Q O IH U T IT E S  B I S V L C I T U S , n .  « p .

Tab. X I I , ß g .  7.

Die Beschreibung ist nach 6 Exemplaren entworfen. Nabel weit offen, nimmt 
an 0,3 Durchmesser ein, stumpfkantig mit steilen aber niedrigen Wänden, flach; 
Mündung lanzettförmig, sehr zusammengedrückt, am breitesten in ) /% ihrer Höhe, bei 
Individuen von 30nun Durchmesser an doppelt so hoch als breit, am Bauche aus
gehöhlt bis zu ihrer Höhe; Rücken schmal, zuweilen flach und kantig abgesetzt, 
zuweilen dachigt erhoben mit abgerundeter oder scharfer Firste; Umgänge nehmen im 
Fortwachsen wenig an Höhe und noch weniger an Breite zu, der äussere umschliesst 
*/6 des vorhergehenden. Scheidewände etwa 28 in einem Umgange von 23™“ 
Durchmesser. Dorsallobus gelhcilt, mit ziemlich scharfen Zacken; der dorsale Hülfs- 
satlel über doppelt so breit als hoch, kaum halb so hoch als der Dorsalsattel, 
lief zweQappig, seine Seiten convex wie Kreissegmente; Dorsalsattel deutlich mehr 
als zweimal so breit wie hoch, stumpf gerundet; sein eingeschriebener Winkel stumpf, 
über */% der Seite gedehnt: seine Ventralseite seicht concav, ist die steilere. Der 
einzige Laterallobus so tief als der dorsale, flacbbogigt, seine Venlralseite verliert 
sich an der Sutur unter der halben Höhe des Sattels.

Jederseits längs dem Rücken eine flache Für d ie , tiefer auf dem Kern, auf der 
die Schrammen der Aussenfläche der Schale glockenförmige, naeh vorn stark vor
gezogene obere Lateralbogen bilden, deren eingeschriebener Winkel spitz sein würde; 
viel spitzer aber ist der Winkel in der engen Dorsalbucht, die so weit als die 
Lateralbucht nach hinten eingesenkt ist; da die weite Lateralbucht und der untere 
Lateralbogen deutlich sind, so sind die Schrammen an den Seiten sichelförmig.

G O N IA T F T E S V C H T E K S U , n . « p .

Tab. X III, ß g . 1 .

Die Beschreibung ist naoh 8 Exemplaren entworfen. Nabel offen, nimmt y i bis 
y i des Durchmessers, ein, mit geschwollenem Rande, massig tief, in seiner Mitte ein
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abgeschnürtes Eiglied siebtbar. Mündung gestützt lanzettförmig, zusammen gedrückt, 
m l  breitesten dicht am Nabel, ihre grösste Breite bei Individuen von 20®m betrügt 
wenig über 9/ , 0 ihrer Höbe, am Bauche aasgehöhlt za y  der Höhe, Rücken kantig 
obgeselzt, flach. Umgänge nehmen im Fortwachsen mfissig an Höhe und weniger an 
Breite zu; der äussere umschliesst y % des vorhergehenden. Scheidewände etwa 25 

in einem Umgange von 2 0 n*m Durchmesser. Dorsallobus getheill, seine Zacken 
scheinen scharf und spitz; der dorsale Hülfssattel zweilappig, etwas breiter als hoch, 
mehr als halb so breit und vollkommen halb so hoch als der Dorsalsattel; Dorsalsatte] 
doppelt so breit als hooh, stumpf gerundet, sein eingeschriebener Winkel kommt 
einem rechten nahe, über die halbe Seite hin gedehnt, seine seicht convexe Ventral
seite ist die kürzere. Der einzige Laterallobus weniger tief als der Dorsallobus, 
stumpf und flachbogigt, sein Ventralschenkel convex, verliert sich an der Sutur in der 
halben Höhe des Sattels.

Auf der Aussenfläche der Schale bemerkt man jederseits dicht neben der Rücken- 
kante ein kanm merklich abgeflachles, schmales Band, auf dem die vom Nabel aus 
seichlbuchtig strahlenden Schrammen sehr enge, stark vorgezogene, znngenförmige, 
obere Laleralbogen bilden; ihre Dorsalbucht ist Stumpf, ziemlich weit nach hinten 
eingesenkl, ihre Lateralbuchl und unterer Lateralbogen nur leicht angedeulel. Einige 
Exemplare zeigen die feinrunzlige Innenfläche der Schale; auf einem, das tab. 13, 
%  9 abgebildet ist, verlaufen. sie von der Gegend des Laterallobus sowohl zum 
Nabel als zum Rücken hin schief nach vorn und bringen eine zweizeilige Zeichnung 
hervor.

« o n i T i i E i  i j u i a m .

Tab. X II , ß g .  1. —  Tab. X III , ß g .  2.

Die Beschreibung ist nach 12 Exemplaren entworfen. Nabel offen, nimmt 
Ins */« des Durchmessers ein, slumpfkantig, steilwandig, tief. Mündung eiförmig, 
nach unten breiter, ihre Breite bei Individuen von SO*01 Durchmesser beträgt nahe 
y o der Höhe, am Bauche ausgehöhlt fast zu y % der Höhe. Umgänge nehmen im 
Forlwachsen schnell an Höhe und mässig an Breite zu; der äussere umschliesst fast 
über y i des vorhergehenden. Scheidewände bei Individuen von 17™“ Durchmesser 
etwa 2 5  in einem -Umgänge. Dorsallobus gelheilt, mit engen aber abgerundeten 
([nicht scharfen) Zacken. Der Dorsalhülfssatlel von Gestalt eines Glockendurchschnittes, 
halb so breit und hoch als der Dorsalsattel, zweilappig. Dorsalsattel doppelt so 
breit als hoch, gerundet, sein eingeschriebener Winkel spitz; mit convexer Dorsal-

36*
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und oeneaver Venlialseite, dehat sich iber %/ t der Seite Mn. Der einzige Lalerai- 
lobus eben so lief als der dorsale; seine Ventralseite ooncav, verliert sich an der 
Sutur ungefähr in der halben Hohe des Sattels.

Auf der Aussenfläche der Schale strahlen Schrammen seichthuchtig vom Nabel 
zum Rücken und bilden jenseits der */* des Weges von der Sutur zum Rücken einen 
flachen, stumpfen, oberen Lateralbogen und eine wenig nach hinten reichende flache 
Dorsalbucht; die Laleralbucht und der untere Lateralbogen sind nur leicht angedeutet. 
Zwischen diesen Schrammen und mit ihnen gleichlaufend machen sich einzelne erhabne 
Linien bemerklich, die auf den innersten Umgängen zu feinon Rippen werden und 
jene auffallende Varietät hervorbringen, die durch ein etwas mehr als gewöhnlich 
aufgeblähtes Exemplar mich früher zu einem doppelten Irrlhume verleitet hat. Denn 
während ich die ausgebildete Form für den Gon. Wurmii Röm. hielt, der wegen 
seines kantig abgeselzten Rückens und wegen seiner flachen Seite gewiss verschieden 
ist *}, beschrieb ich als G. Ammon, nur die Varietät. — Bei ihr (tab. 12, flg. 1} 
verlaufen sehr feine Rippen (an 24 auf dem letzten Umgange} von einer zur ändern 
Seile der Sutur über den Rücken hin; zwischen ihnen liegen Paare feinerer Rippen, 
die auf dem Rücken und bis auf die Milte der Seiten deutlich sind, weiterhin gegen 
die Sutur Yersohwinden. Diese Rippen bilden eine stumpfe, gegen die Spirale ein
gesenkte Dorsalbuoht und verlaufen an den Seiten so wenig gewunden, dass sie die 
Lateralbucht und die beiden Lateralbogen nur andeuten. — Ich hielt den Dorsallobus 
dort lür ganz einfach, aber seitdem habe iph mich überzeugt dass der kleine Medlo- 
dorsalsattel existirt, wenn gleich sehr undeutlich wegen der undurchsichtigen Ausfüllung 
der Wohnkammer, an deren Grenze beobachtet wurde. Beim Fortwachsen muss die 
breite Mündung in die höhere, einförmige übergehen. Kurz man kann nicht zweifeln, 
dass wie bei anderen Ammoniten die jungen gerippt, die älteren nur gestreift sind. 
An den letzteren bemerkt man beim Drehen viele nicht lejeht wahrzunehmende spirale 
Kanten, von denen der Zeichner einige zu stark angegeben bat.

An einigen Stellen, von denen die umhüllenden Umgänge abgebrochen, erscheinen 
die Runzeln der Innenfläche der Schale vom Nabel zum Rücken strahlend.

*3 Es ist schwer einzosehen warum Sandberger (Jahrb. 1845, pag. 440) ihn mit G. Bechen, ohne 
alle Rücksicht auf die völlige Verschiedenheit der Loben, verbinden will.
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A N H A N G .

V O N  D E N  O P E R R E L N  D E R  G O N U H T E N .

Tab. X I I I , f ig . 3  — 7.

Noch immer herrschen Zweifel über die von Rüppel zuerst ausgesprochene und 
später von Voltz mit umsichtiger Gründlichkeit wahrscheinlich gemachte Ansicht, dass 
gewisse organische Reste, die man vermeintlich eigentümlichen Thieren zugeschriefeea 
und mit verschiedenen Namen belegt hat, gewöhulich Aplychus, Mayer, genannt, 
Operkel der Ammoniten wären. H. v. Mayer sagt gegen diese Ansicht, L. et Br. 
Jahrb. 1838, pag. 416. „Zwischen Voltz und mir dreht es sich in Betreff der Ap- 
tychen hauptsächlich darum, das crsterer den Aptychus lür das nur aus einem Stücke 
bestehende Operkel eines Ammonites hält, während ich den Aptychus für eine aus 
zw ei Hälften zusammengesetzte und in dieser Hinsicht Bivalven-ähnliche Schalenbildung 
im Inneren eines Weichtieres erkenne“. Dieser Punkt ist durch die aufgefundenen 
Operkel der Gonialiten, die von den Ammoniten sich nicht generisch trennen lassen, 
so entschieden zu Voltz Gunsten erledigt, dass Mayer demnach seine Meinung auf
geben müsste. Denn an unseren Aplychen, aus der . Gruppe der cornei, sieht Dan 
zwar die Substanz in der mittleren Region zuweilen verschwindend dünn werden, aber 
ohne die geringste Spur einer mittleren Längsfalz. Ich habe das erst für eine Eigen
tümlichkeit der Gonialiten gehalteu, doch einerseits hatten D'Arch. et Vern. Geol. 
Soc. Irans. 2-nd ser. vol. 6, tab. 25, ßg. 9 , bereits einen scheinbar zweischaligen 
Aptychus aus der Rheinischen Goniatitenformation abgebildet, andererseits hat Strick
land in verschiedenen Ammoniten vollkommen einschalige Operkel beobachtet, Quat. 
Journ. Geol. Sec. 1845, vol. 2, pag. 232. Der letztere schreibt daselbst von diesen 
Körpern: „Sie könnten auch möglicherweise die Aequi valente des sehnig-muskulösen 

*Discus sein, der den Kopf des Nautilus der Jetztwelt beschirmt“. In der That er
klärt die kurze Beschreibung dieses Theiles in Owen’s Leclures on comparative Anat 
of the invertebr. Anim. pag. 316, die Bildung der Aptychen so vollständig, dass ich 
es mir nicht versagen kann die Worte des herrlichen Forschers anzuitihren. Es ist 
dort von den verschiedenen Theilen und Fortsätzen an der äusseren Region des
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Nautilus -  Kopfes die Rede. „Der oberste ([dieser Theüe) bidet eine breit dreieckige 
muskulöse Platte oder Kappe, welche die Oberfläche des Kopfes bedeckend eine 
mittlere und zwei seitliche Flächen zeigt, die erstere der Mitte nach von einem 
Längs falz durchzogen, der die Verschmelzungsstelle zwischen den zwei grosseu, 
hohlen Tentakel-tragenden Fortsätzen bezeichnet. Die Rücken-Seite dieser Kappe ist 
ausgehöhlt, zur Aufnahme der eingerollten Convexität der Muschel und wird von der 
früher beschriebenen Mantelfalte bedeckt“. Der Aptychus lässt sich demnach für die 
hornige Epidermis des milderen Thciles der Kappe, auf die bei vielen Arten zu 
grösserer Kräftigung die darüber gebreitete Mantelfalte eine Kalkrinde absetzte, an- 
sehen; seiner Function nach ist er dem Kopfechilde vieler Gliederthiere, oder den 
Scheitelbeinen der Wirbelthiere zu vergleichen. Wahrscheinlich verschloss er auch die 
Mündung der Schale, wenn sich das Thier ganz in die Wohnkatnmer zurückzog; und 
vielleicht bilden sieh an den lebenden Nautilen eben desshalb die Operkel nicht 
aus, weil sie wegen der Kürze der Wohnkammem, die kein völliges Hineinziehen der 
Thiere erlaubt, die Function des Verschliessens nicht übernehmen könnten, eine 
Funotion die auch entbehrlicher wird bei Thieren, die weit mehr der uferlosen See 
angehören, als die meist mit Vegelabilien vergesellschafteten Goniatiten. — Bei 
Gelegenheit des merkwürdigen Vorkommens dieser Operkel ist es recht einleuchtend, 
von wie vielen Zufälligkeiten ihre Erhaltung und ihre Auffindung abhängt. In den 
crystallinischen Kalknieren des Domanikschiefers, die von Goniatiten wimmeln, sucht 
man sie vergebens, da dort nur kalkige, nicht membranöse Theile erhallen sind. In 
den schwarzen Schiefern aus denen die Kalknieren sich ausgeschieden haben und die 
desshalb nur flachgedrückte, undeutliche, fast membranöse Umrisse der Goniatilen- 
schalen aufweisen, würde man gewiss die Operkel, die nur als glänzendere Flecke 
erscheinen können, übersehen, wenn nicht die Oberfläche, des Gesteins, an der Luft 
graulich-weiss würde und zwar mit Ausnahme der durch unsere häutigen Deckel 
wie durch einen schwarzen FiSniss vor der Einwirkung der Atmosphäre geschützten 
Stellen. Nun fallen auf den umherljegenden Sehie&tscherben die häufigen Flecke 
durch ihre symmetrische Bildung lebhaft in die Augen und man ahnet welche Menge 
von ihnen der Schiefer enthalten müsse.

Fig. 3, kann inan dem Goniatites Uchtensis zusohreiben, doch nur einem sehn 
grosseu Exemplare, da die Höhe von auf einen Durchmesser von 38»™ hün *
weiset, dazu stimmt die grösste Breite, von 12™® und die Ausrandung zu y i  den 
Höhe. Fläche leicht concav; der Umriss hat die Gestalt einer Hyperbel mit wenig 
divergirenden Schenkeln, die unteren Lappen sind am Ausschnitte eckig, übrigens 
breit gestutzt, abgerundet. K e feinen concentrischen Streifen laufen am Ausschnitte
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oos. Die Substanz ist bräunlich-schwarz and hie and da besonders an den Flügeln 
sieht man eine körnige Binde.

Fig. 4. Operonlom Gon. Ammonis., 11®® hoch, 9“® breit, eine Seite des 
Ausschnittes 3,5®®. Flach, Umriss von Gestalt einer Hyperbel deren Schenkel in 
der Höhe des Scheitels des Aasschnittes sich allmähüg einkrümmen und in die all
seitig abgerundeten unteren Lappen übergehen. Sabslanz schwärzlich, horn glänzend, 
überaus dünn, über den Scheitel des Aasschnittes verdünnt, unter der Lupe nnregel- 
müssig körnig, Streifung undeutlich.

Fig. 5 unvollständig, fig. 6 jung, fig. 7 dieselbe Art, vollständiger: 7 
hoch, 4,8®® breit, eine Seite des Ausschnittes 2,2®®. Eine breite mittlere Längs
region, so breit als der Ausschnitt, geht durch und entsteht durch die Verdünnung 
der horoglönzenden, schwarzen Substanz; unter der Lupe unregelmässig körnig, mit 
undeutlicher Streifung; flach, hyperbolisch, mit wenig divergirenden und sehr leicht 
gekrümmten Seiten; die grösste Breite liegt etwas über dem Scheitel des Ausschnittes; 
die engen Lappen zwar abgerundet, doch ihr innerer Rand ist viel steiler. Dieser 
Deckel könnte einer Varietät des Gon. bisulcabis angehören.

IV. CRUSTACEA.

C Y P R ID 19T A  IH A R G I K A T i, n .  «p .

TtA. X I , ß g .  16a , b , e.

Die Lange schwankt gewöhnlich zwischen 5 und 15®® und das Individuum
lg. 16a von 30®®, ist ungewöhnlich gross. Die Länge als 1 gesetzt beträgt die

‘ Breite */£ bis s/^, die Dicke einer Schale oder weniger. Schlossrand gerade,
eckig abgesetzt, der übrige Umriss schief, oval, nach hinten verzogen und etwas
erweitert. Dem vorderen Ende genähert steht auf allen Schalen ein kleiner Augen-
höoker, in der Diagonale (m ersten Viertel ungeiähr) die vom vorderen
Schlosseck zum hinteren ventralen Krümmungs-Scheitel des Umrisses gezogen würde.
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Mitten auf der Schale ist eine stampfe Auftreibung mehr oder weniger deutlich; zwi
schen ihr und dem Augen-Höcker entdeckt man mit der Lupe im Innern der Schale 
(auf dem Steinkerne in Abdruck) eine oyale Stelle mit gedrängten, ungleichen Wärz
chen besetzt, und einige von der Mitte nach hinten strahlende, undeutliche, gewundene, 
feine Gänge. Die Schale ist sehr dftna, aussen ziemlich glatt, im Inneren wie es 
scheint von zeitigem Baue. Was unsere Art auszeichnet is ein platter Saum, abge
setzt durch eine leichte, auf dem Steinkerne vertiefte Furche, die mehr oder weniger 
deutlich um den ganzen ovalen Umriss verläuft und die Sohlossecken abschneidet. 
Das unterscheidet sie von der verwandten Cytherina ballica His., die auf einigen 
Exemplaren aus Gothland ganz eben solche Augenhöcker wie unsere Art zeigt, und 
nicht generisch zu trennen ist; nur werden die Höcker leicht abgerieben, was man 
wegen der dickeren Schale nioht bemerkt. Ein anderer Unterschied unserer Art 
scheint an dem kantig abgesetzten, emgesohlagenen Vcntralrande zu liegen; er ist 
glatt; bei C. baltioa quer-gestreift.

In Menge im silurisohen doleaftfechea Kalke an der Wascbkina, wo sie die 
Gothländische Art vertritt. — Auch in den unteren Silurisohen Schichten Russlands 
kennt man verwandte Formen, durch v. Wörths Sammlung eine sehr kleine Art von 
Pawlovsk; eine andere durch Oberst Blöde aus den Schichten am Dniester und es ist 
zu verwundern dass keine im Englischen Silurischon aufgefunden ist.

V n  T B lliO B IT E lV
fand sich:

a. ’ In den Silurischen Schichten am Sjass der Asaphus expansus L. sp.;

b. In dem silurischen weisslichen dolomitischen Kalksteine:

1. Dlaenus (Bumaslus) Barriensis Murch. Sil. Syst. pag. 656, tab. 7 bis fig. 3 
et tab. 14, fig. 7 ,— tab. nost. 11, fig. 17. Die Figur links stellt den durch 
Druck etwas beschädigten Kopf dar. Die erhaltene Wange ist hinten etwas 
losgerissen, aber ihr Rand ist nicht beschädigt und zeigt deutlicher als auf der 
Figur den characteristischen Verlauf der Gesichtslinie, die hinter dem Augenliede 
den hinteren Rand des Kopfschildes durchbricht. Die Wange mit einem Hinter
rande von 12““ , einer Nalh und einem Aussenrande von an lo 10"1 scheint 
länglicher als an ü. crasslcauda. Das der Augenrand vom vorderen Kopfrande 
an 3 mal so weit als vom hinteren entfernt ist, scheint beiden Arten gemeinsam* 
Ob der kleine Höcker mitten zwischen den Augen, den uqser Stück zeigt, an
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einzelnen Individuen dieser Art ebenso wie an einigen Exemplaren von As. 
expansus erscheint, Iflsst sich nach einem verdrückten Exemplare nicht ent
scheiden. Der wesentliche Artcharader ist an dem anderen ab gebildeten 
Fragmente von 9 Gliedern des Thorax za sehen; das Mittelstöek, dnrcb ganz 
obsolete Depressionen abgesetzt, die nicht auf das Kopfschild hinübersetzen, ist 
so breit als lang; wfihrend es bei m. crassicanda so breit als die Lfinge von 
6 bis 7 Glieder ist und durch sehr bestimmte Forchen, die auf das Kopfschild 
hinübersetzen, abgegrenzt wird. Auf den gezeichneten Fragmenten sieht man 
sehr deutlich die dem Genus eigentümlichen, feinen Leistchen mH zwischen 
liegenden Pünktchen, die die Oberflfiche rissig machen.
Phacops Odini, Eichw. sp. conf. Russia and the Ural by Murch., Vern., Keys., 
vol. 2, pag. 379, tab. 27, fig. 8. — Fragmente von Thorax und Abdomen; 
das vollständigste ist von der Unterseite za sehen und erlaubt um so mehr 
eine Vergleichung mit der citirten Figur, die von einem Steinkerne eh (lehnt 
ist; 11 tief geferchte Seifenlappen, mit eingekrümmten Spitzen am Thorax dessen 
Miltel9tück fast so breit als die Seitenlappen ist und jederseits eine Reihet 
Grübchen zeigt, entsprechend den characteristisehen Wärzchen. Die Länge des 
Abdomen misst ungefähr so viel als die G hintersten Thorax-Glieder; seine 
Breite beträgt mehr, fast um einen ganzen Seitenlappen, sein Mittelstüok hat 
9 Glieder, von denen das letzte undeutlich ist, und ein Endglied so lang als 
die drei vorhergehenden zusammen; seine Seiten haben 8 Rippen, von denen 
nur die 2 bis 3 ersten gefurcht scheinen; ein. enger Saum bildet seinen unten 
sehr stumpf gerundeten Umriss. — Ph. conophlhalmus soll nach Emmiich und 
Burmeister 10 Glieder im Mitlelstück des Abdomens haben, doch scheint er 
übrigens sehr verwandt. Auch die Unterscheidung der Calymene sclerops Pand. 
bedarf weiterer Bestätigung.
Encrinurus punctatus. Wahl. sp. Emmer. Jahrb. 1845, pag. 42. Fragmente 
des Abdomens, das vollständigste zeigt die untere Flächo und ist merkwürdig 
weil der Saum an dCr hinteren Spitze fest dülenförmig sich einroHt. Fast so 
lang als breit, sein Mitlelstück schmäler als die Seitenläppen mit 15 Gliedern 
und mit einem Endgliede, so lang als die 3 vorhergehenden, alle mitten und 
am Rande mit einander verwachsen, jederseits aber mit durchbroohener Nalh. 
In den Nälhen der Glieder sieht man vertiefte Pünktchen- den Warzen der 
Oberseite entsprechend, von denen drei mittlere stärkere ([1 zwischen dem 
ersten und zweiten, ein 2-tes zwischen dem 3-ten und 4-ten, ein 3-tes 
zwischen dein 6-tett uhd 7-ten Gliede) sich auszeichnen, andere feinere stehen
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paarig. Die Seiteolappenhahen 8 Rippen, die am Ende ein Wärzchen tragen, 
qnd von denen die letzte, an den hintersten Gliedern des Mittelstüokes haftet. 
Die Hippen der beiden Seiten divergiren stark von einander. — Die analoge 
Art der Petersburger Schichten Cryptonymus parallelus Eichw. unterscheidet sich 
sehr bedeutend dadurch, daas die fiusserste Rippe 6ich an das 10-te Glied des 
Milteistückes, von der Spitze an gezählt, heilet, und mit der entsprechenden 
Rippe jder anderen Saite parallel sich an das MiltelstAek schmiegt. Ogygia 
rqgosa Portl. zeigt eine ähnliche Bildung, dooh nicht die durch Furchung bifiden 
Rippen der Petersburger Art.

«. Iin Bergkalke.
1. Phibpsla Eiohwaldi, Fisoh. sp., s. Russia et Üie Ural by March., Vern., Keys., 

vol. 2, pag. 376, tab. 27, flg. 14. — Am Wol Zufluss der Wytschegda.
2. Philüpsia üruncatuta (Asaphus truncatulus Phill. 1836. Geol. of Yorksh. voL 2, 

M. L., pag. 240, tab. 17, flg. 12, 13): Ein Fragment des Abdomens ans 
dem Bergkalke aü der Sopljussa, nahe der Petschora. An 20“m lang und 
wäre es vollständig würde die' Breite etwas mehr betragen. Mittelstflck so 
breit als die Seitenlappen, ans 16 Glieder und einem kleinen stumpfen End
glied«, mit 6 Längsrefhen stumpfer Wärzchen; Seitenlappen mit 15 einfachen, 
stark divergirenden Rippen, eine jede mit an 5 Wärzchen: Der sehr schmale, 
glatte Saum ist an unserem Stücke weggebrochen, nur am Ende maoht er sich 
bemerklich, indem er zwischen den äussersten Rippen bis an das Ende des 
Mittelstflckes sich ausbreitet. Phiflipsia Keil» Porti, unterscheidet sich durch 
1'3 Segmente auf den Seilenlappen und 15 im Milteistücke. Köninck stellt 
unsere Art zum As. pustulatus ScMotth., doch so lange er in der Diagnose 
die Worte „coslis Qobi-mediani) quadrituberculatis“ nnd in der Beschreibung 
die Angabe von nur 13 Segmenten der Seitenlappen als wesentlich ansieht, 
muss man das Recht dieser Vereinigung bezweifeln.

Y. FISCH-RESTE.

Onehus ind. tab. 21, flg. a, aus dem Permischen Kalksteine am Fl. Wel bei 
dem Dorfe Kischerma. Fragment einer wahrscheinlich neuen Art. Gerade, zusammen-
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gedrückt, an 8am breit, am seioht gehöhlten hinteren Rande 3,5™ dick, zusammen- 
gedrückter nach dem vorderen Rande, der aber nicht scharf sondern stumpf ist. Die 
Seiten zeigen an 7 regelmässige runde Längsleistchen die unten an 1™ weit sind, 
sich nath oben verschmfilem und scharfe Furchen zwischen einander bilden. Auch 
bei starker Vergrösserung sind die Leistchen glatt, höchstens hie und da etwas 
längs-rissig.

Paecilodus rossicns n. sp , tab. 21, fig. 6. QJeber die Gattung Paecflodus Ag. 
vergl. Porti. Geol. ofLondond. pag. 468, tab. 14a, fig. 6— 7). Aus dem Kalksteine 
an der Kabosha, bei dem Dorfe Schariki, 2 Werst von der Station Raluätschlna die 
an der Strasse von Tichwin nach Usljushna liegt. In demselben Kalksteine fanden 
sich Spirifer glabcr, Täfelchen von Archaeocidaris rossicns, Ghaeletes filiformis, wess- 
halb er zum Bergkalke gehört. Der aufgefiindene Zahn hat die Form eines 9™ 
langen, 6™ breileu, ziemlich dicken (2n>m)  verbogenen, taten oonoaven Plättchens 
von bandförmigem Umrisse, an dem man 4 Seiten unterscheiden kann; 2 längere 
aneinander stossende von denen eine etwas convex ist, und 2 kürzere stumpfwinklig 
zusammenslossende. Die gewölbte Oberfläche ist in 5 flache Bändchen getheilt, durch 
4  seichte Furchen the ungeiähr dem convexem Rande parallel sind, aber nicht auf 
die beiden anslossenden Ränder durchbrechen und an ihrer concaven, flacheren Seite 
gefranzt, an ihrer convexen, steileren von 2 gedrängten Poren-Reihen durchbohrt 
scheinen, weil die ganze Oberfläche ven sehr schiefen Röhrchen durchbohrt ist, die 
auf jedem Bändchen 4 — 5 wellige Reihen von Poren bilden. Eine sehr schwache 
Depression läuft von der Ecke zwischen den 2 kürzeren Seiten zu der gebogenen 
Seite hin. — Durch die flaoh kreisbogigte, regelmässige Form der Furchen unter
scheidet sich diese Art von denen Portlock’s, deren Furchen einen engen Krümmungs- 
Soheitel bilden.

Hier müsste die AulzäMung der zahlreichen Fischreste folgen, die in den devo
nischen Schichten an dem Fl. Sjass, und im Timan-Zuge am Wol, an der Ishma, 
ihrem Zull. Uchta und an der Zilma aufgefunden wurden. Da aber die Monographie 
dieser Reste von Agassiz noch nicht nach Petersburg gelangt ist, so kann es erst 
später in einem Anhänge geschehen.

Nachzulragen ist, dass Serpula (Spirorbis) oinphalotes Goldf., ([Russ. and the Ur., 
* vol. 2 , pag. 36) am Sjass, am Wol und an der Ishma, bei dem Dorfe Ust-Uchta 

in Devonischen Schichten beobachtet wurde.
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Pander ,  seil längerer Zeit mit einem Werke über die Fische der Devonischen 
Formation Russlands beschädigt, hat dio dahin gehörigen Stüoke, die auf dieser 
Reise gesammelt wurden, während meiner Abwesenheit durchgesehen' und die 
Bestimmungen mir zu öffentlioher Benutzung gütigst übergeben. Dabei ist «Agassiz 
Nomenclatur genau bcibehaltcn worden, weil bisher diese allein durch Abbildungen 
und Beschreibungen allgemein verständlich gemacht ist. Nur in Bezug auf ein Paar 
neue Formen wurde es nothwendig, auf Pander’s, am Schltnse des Jahres 184-7 
zu erwartendes Werk hinzuweisen.

Keiner weiteren Erwähnung geschieht liier einiger Stücke von den Ufern des 
Sjass, da sie von Pander seitdem viel vollständiger gesammelt sind. Ein Fragment 
von den Ufern des Wol gehört zur Gattung C helyophon ts  Ag., ein anderes von 
der Z ilm a  zu C ocosteus, die beide zwar das Vorkommen Devonischer Fische 
beweisen, aber zu unbedeutend und schlecht erhalten sind, um eine genauere Art
bestimmung zu veranlassen. Die folgenden Bestimmungen betreffen daher nur die 
Fischreste an der Ishma, und bestätigen vollkommen, was die anderen Pctrefactcn 
und die pelrogrnphischen Charaktere gelehrt haben, nämlich, dass die Devonischen 
Sedimente des grossen Nord-Russischen Beckens bis in das Timan-Gebirge denselben 
Charakter beibehalten und erst im Ural ein so sehr verändertes Ansehen gewinnen, 
dass sic unter anderen Bedingungen geb i lde t  scheinen. Arten, die in Schottland 
entdeckt sind und im fernen Timan-Gebirge sich wiedcrfinden, zeigen, dass in der 
Devonischen Formation die geographische Verbreitung der F isch -A rten  grösser ist, 
als in anderen Formationen, was ihrer genauen Bestimmung ein besonderes Interesse 
für die Geognosic verleiht.

Die folgenden Arten sind aus der Schicht grau und gelblichen Kalksteins gesam
melt, die auf dem Durorschnitte, pag. 393 unten mit 2) bezeichnet ist. Pander
bestimmt sie folgendermassen:

„1. B o th ryo lep is  f a t o s a , Ag.

„2. B o th ryo lep is  ornata , Eiohw.

„3. P ter ich th y s  m a jo r ,  Ag., von demselben sind sowohl Gelenktheile, als 
„ mehrere Stücke von der oberen und unteren Hälfte der Flügel vorhanden.

„4>. P te r ic h th y s  celh tlosns , Pand., eine neue Art, von der ich bisher nur 
„Bruchstücke aus den Mergeln von R okenhusen  besitze. Bei allen übrigen Pterichthys- 
„Arten ist die Oberfläche mit erhabenen Höckern, oder Sternchen besetzt, währenp 
„bei dieser Grübchen von allen möglichen Formen durch schmale erhabene Wände 
„von einander gesondert werden. Unbedingt könnte man dieses Petrefact für Pterichthys 
„bydrophitts, Ag., oder wie er dieselbe Form später nennt, Pamphraotuä hydrophilas, 
„ansehen, wenn Agassiz Angabe, Monogr. des poäss. du vienx grds rouge, pag. 21: 
„„la granulation des plaqses est Ir6s distinete, eile est formee de petfts cönes aasez 
„„rägufters et sdpards pär des rigoles dtcoites,*“ „nach einem Abdrucke gemaohl wäre, 
„und die misoroeopische Ansicht, die allein auf unsere Exemplare pasat, nach der 
„ wirklich Qu Oberfläche der Schilder; — ec sagt, „„vues- ä latoupe ods granufotkms 
„„font l'effet de cellales plnq ou moiaa polygonales piaedes k odtd Ins pnes des 
„„antres.““ - i
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„5. L a m n o d u s  Aastalus, Ow. sp.
„6. L a m n o d u s  b iporca tu s?  Ow. sp.
„7rf G lypto lepis le p to p te ru s , Ag., die Schoppe zeigt sich nur von der 

„unteren Fläche, die Streifung ist deutlich zu sehen und der Grösse nach kann sie 
„nur dieser Art angehören.“

8. D im era ca n th u s co n cen tricus, n., ein ziemlich gerades, nicht gezähnelles 
Fragment eines kleinen Ichlhyodoruliten von glatter Oberfläche, die aber unter der 
Lupe durch flache Granulationen genetzt scheint, ausgezeichnet Yon allen Gattungen 
durch eine Furche mitten auf jeder Seite, so dass der Querschnitt biscuitförmig ist. 
Der letztere ist noch merkwürdig durch seine deutlich concenlrisch-schalige Textur, 
und hat eine centrale Röhre. Pander wird in seinem Werke diese neue Gattung 
abbilden und beschreiben.

Aus der Schicht, die auf demselben Durchschnitte pag. 393 unten mit b be
bezeichnet, und Yon Modiola Oreliana erfüllt ist, rührt ein Unterkiefer her, von dem 
Pander bemerkt: „Eine Reihe grösser (1) ganz g le icher ,  etwas gebogener,
„(2) nebeneinander s te h e n d e r  Zähne bildet den inneren Rand desselben, während 
„nach aussen kleinere Zähne von derselben Form, (3) nicht in e iner ,  sondern in 
„mehreren, hinter einander liegenden Reihen, (4) die nicht in r eg e lm äss ig e r  
„O rdnung  stehen, gestellt sind und sich gegen die äussere Oberfläche allmählig an 
„Grösse abnehmend verbreiten. Die Bemerkung 1. und 2. schliesst die Coelacanlhen 
„aus, bei denen die grossen Zähne nicht in ununterbrochener Reihe, sondern einzeln 
„stehen; 3. und 4. schliesst Coelacanlhen und Saurier aus, bei denen beiden die 
„kleinern Zähne eine Reihe bilden, und eben so sehr die Diplerinen und Acanthodier; 
„es bleibt daher nichts Bekanntes und Beschriebenes übrig. Nun fand ich nur einmal 
„ein Stück mit einer Reihe abgebrochener Zähne, neben denen nach aussen sich kleinere 
„zeigen, welche allmählich an Grösse abnehmen, und endlich in die Erhabenheiten, 
„oder Wärzchen der äusseren Oberfläche übergehen; — hieher scheint ttuch das vor
liegende Exemplar zu gehören. Agassiz hat in seiner Monogr. des poiss. du vieux 
„grhs rouge, tab. 28a, fig. 19, 20, 20a ein Stück aus Cremon, von denen, die er 
„durch Baron Meyendorff erhielt, und die sich so häufig in Liefland finden, abgebildet, 
„das freilich ganz abgerieben ist, auch nicht die seitlichen kleineren Zähne besitzt, 
„sonst aber den hier besprochenen ziemlich gleich kommt. Dieses ist das einzige 
„Bekannte, zu dem man das vorliegende Stüok bringen könnte, bei dem leider die 
„äussere Oberfläche auch abgerieben ist, aber doch Granulationen gehabt zu haben 
„scheint. Agassiz vermulhet, dass das Stück zu D en d ro d u s  zu rechnen wäre, und 
„ich glaube, wir bleiben dabei.“

Endlich ist ein Stück von der Uchta ,  Zufluss der Ishma, zu erwähnen, das in 
der Schicht 1. des Durchschnittes, der auf pag. 394 mitgetheilt ist, neben einem 
grossen Orlhoceratiten gefunden wurde, es ist pag. 395 mit Unrecht Bolhryolepis 
genannt. Pander wird es in seinem Werke abbilden und sagt davon:

„C ocosteus o b tu su s , Pand., eine neue Art; die Oberfläche der Schilder 
„entspricht ganz derjenigen, die Agassiz yom oblongus beschreibt: allein die Form 
„des Rückensohildes weicht von allen bekannten Arten ab, sowohl bei deapiens, als 
„bei cuspidafus und oblongus ist sie schmäler und spitzer; —  das Exemplar von 
„der Uchta ist dagegen viel breiter, gewölbter und am Ende sanfter abgerundet.“



2. Reste der Jura-Periode,

O B B IC 1 IL A  IX D E T .

Tab. X IV , ß g .  5 , 6.

Die hornglänzende, bräunliche Schale spricht für Orbicula, doch ist die Unter
schale nicht beobachtet. Flach kegelförmig, etwas zusammengedrAckt, so das die 
kaum excenlrische Spitze in einer Richtung sich mit einem Winkel von 80°, in der 
anderen mit 114° zuschärit; die ovale Basis ist etwas buchtig, so dass sie nicht in 
einer Ebne liegt. Unter der Lupe erscheinen ausser einigen schwachen concentrischen
Wellen Spuren von ganz obsoleten Strahlen, 3ran» hoch, lang, 4 breit. —
An der Petschora unweit des Dorfes Poluschino.

Ob diese Art zur Orbicula Macotis Eichw. gehört, von der bisher nur flach 
gedrückte Exemplare bekannt wurden, oder zu einer der Arten die Fischer benannt 
hat ohne sie abzubilden, lässt sich nicht entscheiden.

n » E m t4 T H L 4  p e r m v a t a .

Terebratula personale. Buch,. 1840, Beilr. z. Best, der Geb., pag. 88.
■ ' d'Orblgny, 1845, Russia and (he Ural by Murch., Vern., Keys., vol. 2, pag. 480,

tab. 42, fig. 18— 21.
-  ■ ■■ varians id. ib., tab.' 42, fig.' 14— 17. (var. minor praeeed., nec Ter. v an ans Schlotlh.)

Bemerkenswerth ist die grosse Seltenheit der Brachiopoden in unseren Jura- 
Scbichten. Nur diese eiasge Terebratel-Art ist hier zu erwähnen. Die grössere 
Form fand sich an der Syssolla bei den Dörfern Wolscha und Kargor, und an dem
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Nebenflüssohen Wisinga. Die var. minor, wahrscheinlich Brut, erfüllt« in ungeheuerer 
Menge einen Kalkstein-Klumpen an der Petschora bei dem Dorfe Tschugor. Die ersten 
5mm sind immer glatt und mit Anwachsstreifen bezeichnet. Der Schlosskantenwinkel 
dieser kleinen Individuen variirl bedeutend (75°— 125°) und beweiset nichts; die 
normale Zahl der Falten ist auf der Wulst 3 ( 2 —*) jederseils davon 3 C—5). 
D'Orbigny's Figur zeigt 6 Laleralfalten, der Text sagt 10. — Dieser kleinen Fonn 
ist T. variabilis Schlotlh. nahe verwandt, die aber durch die lange Area mit breitem 
Ohre und durch den breiten Sinus zu unterscheiden ist. Bei unserer var. minor reicht 
die Area nur längs der halben Schlosskante und ihre Oehrchen sind an 4mal Ifinger 
als breit.

•ST B E A  S eW E B B T M A .

Tab. X IV , ß g .  7, 8 , 9.

Ostrea delloldea Sow. 1816, H . C. vol. 2 , tab. 148, (aoa Lam.)
  menoldes (?) Honst., Goldf. 1833, PetreL Germ. tab. 8 0 , fig. 2.
■ . — Sovprbyana Bronn, 1835, Leih. vol. 1 , pag. 316, tab. 18, fig. 19.

Der Vorderrand, meist etwas concav, bildet eine Sehne, der übrige Rand einep 
subsymmetrischen Bogen der an den russischen constant etwas weiter (80IM'3 als 
hoch (70mDf) ist, Q>ei Sow. höher als weiQ. Die Halbirungslinie des Bogens geht 
gerade durch den kleinen, tiefen, der Sehne genäherten Muskeleindruck von semi- 
ovaler Form. Die vollständigen Buckel sind spitzwinklig, scharf, etwas von einander 
stehend, die Schlossgruben schipf, spitz, eng. Die Ränder sind inwendig, besonders 
bei älteren Individuen, breit lamellös. Vom Schlossrande her verbreitet sich inwendig 
zwischen dem Bogenrande und dem Muskeleindrucke eine Depression, die zuweilen 
so tief wird, dass monströse Formen entstehen. Die Oberfläche nicht gestrahlt, un
regelmässig rauh durch Anwachs-Wülste, — Lamellen und — Streifen.

An der Syssolla, bei deov Dorfe Wotscha gemein; an der Ishma bei der stärksten 
Stromschnelle, die Serdze Qierz) genannt wird.

O B T F H A i  B I l A i m ,  0«W .

S. d'Orb, in Russia and the Ural by Horch., V on., Keys., voL 2 , pag. 478.

An der SyBsolla bei dem Dorfe Wotscha, die coneave Schale zeigt die Strahlen 
auf das ausgezeichnetste.
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Als anfeftzend sind bei dfe&er Art Zn erwähnen ebne DiaStopora ähnlich der 
fbliacea Lam., doch scheinen die Röhrchen feiner; And eine dreiseitige, fortlaufend 
gekielte Seipulä, die aoeh auf der Ostrea deltofdea And auf Belemniten vdrkommt. '

PBCTKV m. *p.

Tab. X V ; ß g .  2, 2, 3.

Der grÖSste in der Grnppe ohne Rippen da er übter 2 dec. m. Lfinge (7"-^8M 
engl.) erreicht, und versteinert 7-*-8 Pfund wiegt. Die Schale, an den BnckeTn 5““ , 
gegen den Rand 3mm dick, ist wie aus concenttisch gebogenen, dächziegeHg Aber 
einander' liegenden Riemen zusammengesetzt, deren unbedeckte Rfinder mehr oder 
weniger aufgeworfene Wülste bilden und an deren Oberfläche meist obsolete Qüer- 
schranunen zu erkennen sind. Zwei englische Arten der Jura-Periode zeigen dieselbe 
Oberflächen-Beschaffenheit^ der P. aenelalea Sow. ans dem Gornbrash, (nicht der zart 
gestrahlte P. annulatus Goldf.) wegen seiner 1'" engl, breiten Riemen von der anderen 
Art mit engeren Riemen, dem P. cinctus Sow. des unteren OblUhes, unterschieden. Die 
Form des erst genannten ist von unserer Art ziemlich abweichend, weil: seine Kanten 
am Buckel unter spitzen Winkel Zusammentreffen und dadurch den ganzen Umriss 
länglich, bimförmig gestalten. Derselbe Winkel misst bei P. imperialis 120— 122°, 
und sein Umriss wird daher fast kreisförmig, indem sein Durchmesser vom Schloss- 
zum Bauchrande die Breite nur um1 übertrifll; von seiner Dipke, die 0,42 des 
Durchmessers beträgt, kommen */5 auf die flachere Schale, und nur an dieser sieht' 
man das e ine  Ohr mit. ganz schiefen Anwachsstreifen bezeichnet und eben so schief 
gerandet, so dass, da die anderen Ohren fast rechteckig sind, hier die Ränder der 
Schalen sich nicht deckten, sondern einen offenen Spalt zum Austritte des Byssus- 
Gespinstes liessen. Sowerby hat die flachere Schale des P. cinctus abgebildet und 
sie zeigt fast ganz dieselben Eigentümlichkeiten, die von unserer Art arigemerkt 
wurden, aber ihre concentrischen Riemen sind nur y i '"  engl, breit und werden nach 
dem Rande hin enger, während sie bei P. imperialis sich mehr und mehr erweitern 
und 2y ? "  bis 3"' messen •) . Das Innere unserer Schalen zeigt nicht, wie die 
grossen glatten Arten der Jel2l<velt, Rippen, sondern nur einen grossen, ovalen,

Anm. Ein anderer Unterschied scheint der lange Schlossrand unserer Art, der mehr als der halbe 
Durchmesser misst; doch würden sich vollständigere Exemplare des P. cinctus diesem Verhältnisse vielleicht 
ebenfalls lähert).
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flachen Muskeleindruck mitten, dicht hinter dem Durchmesser, also ausserhalb der 
Byssushälfte. Besonders merkwürdig ist aber ein darüber liegender, kleiner, dooh 
viel tieferer schief-ovaler 2-ter Muskeleindrock, an dessen Existenz man nicht zweifeln 
kann, weil man ihn auf 2 Steinkernen und auf einer Schale, sogar mit den gewöhn
lichen concentrischen Streifen der Muskeleindrücke, sieht. Da ausserdem in der 
Dorsalhälfle der Muschel längs der Mantelanheftung eine gewundene Reihe kleiner 
Eindrücke ganz wie bei der A. Meleagrina erscheint, so würde man dem Steinkerae 
nach an der Gattung leicht irre werden. Das Schloss aber ist einfach, mit einer 
tiefen, dreiseitigen, mittleren Ligamentgrube; und die microscopische Structur, überall 
von deutlich fibröser Structur, ohne prismatische Zellen, oder Perlmutter -  Slruotor, 
entscheidet für einen wahren Pecten.

4 Individuen dieser majestätischen Muschel fanden sich an der Ishma, 8 Werst 
oberhalb des Dorfes Karta-jol.

P E C T E I  N V fflnM JJjA H IS, P la i l l .

S. d’Orb. in Rnssia and Ihe Ural, vol. 2 , pag. 275, tab. 41, fig. 20 — 23.

In den kalkigen Klumpen der Jura-Thone an der unteren Petschora.

P E C T E N  D E 1H I8S C S , B n u a .

S. d’Orb. Ross, and the Ural, voL 2 , pag. 475, tab. 41, fig. 16 — 19.
P. ritrens Röm. Oolith., (ab. 13, fig. 7 , lässt sich wahrscheinlich nicht unterscheiden.

Findet sich an denselben Orlen wie die vorhergehende Art.

P E C T E N  F I B R Ö S  V S , S * w .

S. d’Orb. Rnss. and Ihe Ural, pag. 476, lab. 42, fig. 3 , 4 .

An der Petschora bei dem Dorfe Poluschino, zusammen mit Ammoniles allemans.

P E C T E N  E E N S , S a w .

S. d’Orb. Ross, and the Ural, voL 2, pag. 476, tab. 42, fig. 1 , 2.

Besonders gut bei Goldfuss, tab. 91, fig. 3 abgcbildcl. Ein jüngeres, voll
ständiges Exemplar lehrt, dass eine der Schalen merklich flacher ist, und dass diese
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ein schlank ausgezogenes Byssusohr hat, schlanker als bei Goldfttss. Die Steinkerne 
lassen sich an der Form und an den fast immer wahrnehmbaren obsoleten Strahlen und 
sehr schwachen Anwachs wellen erkennen. Der grosse, quer-ovale, flache Muskel
eindruck liegt grossenlheils in der Byssushällle. Häutig an der SvssoIIa. Als Stein
kern von Poluschino an der Petschora.

liT O A  F H I L I i l P S I I .

Lima Phillips» d’Orb. 18*5, Russia and the Ural byMurcb., Vern., Keys., vol. 2 , lab. *2, fig. 8.

Nur ein kleines Exemplar und dazu ohne Schale, doch sind die Streifen deutlich, 
aber nicht die Pünktchen. Der Cardinal-Durchmesser misst 0,72, die Dicke 0,64 des 
Quer-Durchmessers Die Bestimmung ist nicht zuverlässig. — Von der un
teren Petschora.

A U C E I il iA , n . ( c a .

Tab. X V I, ß g .  1 — IS.

Ungleichschalig, sehr ungleichseitig, von schief-ovalem, oder bimförmigem Um
risse, dünnschalig mit concenlrischcn Wellen. Buckel  randlich, an der linken Schale 
wie bei Gryphäen eingerollt und übergekrümmt, mit einem wenig abgesetzten hinteren 
Ohre. Schloss zahnlos, zeigt hinter den Buckeln einen kurzen, geraden, dünnen 
Rand, der an der Unken Schale etwas breiter ist und unter dem eingerollten Buckel 
(flg. 1) plölzUch umbiegend schief nach unten und vorn verläuft, um mit dem 
Vorderrande ein stumpfes Eck (Tig. 3) zu bilden. Es ist als wäre ein kleines 
vorderes Ohr, statt flach sich aus zu breiten, ganz nach innen geschlagen. In der*so 
gebildeten Bucht liegt ein inwendig löffelförmiger V orsp rung  des entgegen
gesetzten Schlossrandes ([fig. 5 ), der dadurch entsteht, dass die Schale in einer tiefen, 
engen und kurzen, vom Buckel nach vorn herablaufenden Falte ihre Ränder einwärts 
stülpt (fig. 2), die daher die Byssus -  Spalte darstellen und zugleich das Löffelchen 
begrenzen. Ein sehr schwacher Muskeleindmck, dem hinteren Ventral-Ende genähert 
(fig. 5 , 6). Steinkern glatt oder mit concenlrischcn Wellen, ohne Tuberkelchen. 
Microscopische Textur bei 500maUge Vergrösserung: äussers te  Lage wolkig, körnig, 
in ganz vereinzelten Schichten mit verstreuten Körnchen und spiessförmigen Körperchen 
(fig. 18), übrige Schale einförmig fibrös, die Fibern, besonders verschiedener über

38
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einander liegenden Schichten, in verschiedene Richtungen gestreckt, ganz wie bei den 
Pectiniden. Einige Formen erinnern auch durch zarte wellige Strahlen an der Ober
fläche der Schale lebhaft an Lima-Arten.

ln allen Jura-Schichten des Russischen Reiches, bis an die entlegensten Eis- 
geslade Sibiriens finden sich Muscheln dieser ausgezeichneten Gattung in Menge und 
verdienen nächst den Belemniten als vorzüglichste Leitmuscheln angesehen zu werden. 
Auch ist von ihnen schon in Pallas Reisen die Rede, der ihr Vorkommen bei Choro- 
schowa unzweideutig mit den Worten bezeichnete „ein besonderer Mytulit, mit 
ungleichen Schalen wie eine Anomia, ziemlich häufig“ ; ferner bei Gelegenheit der 
versteinerten Seekörper bei Simbirsk; „die gemeinsten darunter sind die an der 
Moskwa häufig bemerkten Mylulitcn“. In der 1837 publicirlen Oryctographie Fischer’s 
wurden sie mit bekannten Inoccramen verwechselt; die gemeinste Moscauer Form 
wurde für den Inoceramüs rugosus Bronn gehalten und der Inoceramus dubius Sowerby 
hinzugezogen. Eine andere Form wurde als. Inoceramus concentricus Sow. abgebildet, 
die jetzt als Aucella conccntrica Fisch, sp. bezeichnet werden kann. Aehnliche For
men erklärte L. v. Buch in seinen Beiträgen für Inoceramus Cripsii, gryphaeoides und 
dubius, und Fischer fügte in seiner Revue des fossiles de Moscou noch den Nomen 
Inoceramus undulatus hinzu. In der That ist die äussere Aehnlichkeit mit vielen 
Abbildungen von Kreide-Inoccramen so gross, dass man den Scharfsinn vergebens 
zur Aufsuchung specifischer Kennzeichen obquälen würde. Aber was specifich zu 
verschmelzen schien, lag generisch weil auseinander, und glänzend wurde das Miss
trauen gegen Identification von Arten verschiedener Perioden gerechtfertigt, als Buoh 
zuerst in L. et Br. Jahrb. 1844, pag. 537, einen von Inoceramus ganz abweichenden 
Schloss-Bau an der Moscauer Muschel erkannte, der viel mehr sich an Avicula an
schloss, w esshalb er sie Avicula mosquensis nannte. D’Orbigny folgte der gene
rischen Bestimmung L. v. Buchs, doch halle er wahrscheinlich dessen Abhandlung 
nicht zur Hand, da er dieselbe Muschel Avicula Fischeriana, Russia and the Ural, 
vol. 2 , pag. 172 benannte. Das Studium von Stücken die den Bau der Muschel 
viel klarer als bisher erkennen lassen, nöthigl zur Trennung von Avicula wegen fol
gender Characlerc: 1) die fibrös-membranöse microscopische Textur der Schale;— bei 
allen selbst der Familie nach mit Avicula zu vereinigenden Muscheln ist sie aussen 
prismatisch-zeilig, innen Perlmutter-artig. 2~) Schlossrand ohne Bandgrube, vor den 
Buckeln nicht gerade, sondern gebogen, bildet auf der rechten Schale durch die 
Byssusfolte ein Löffelchen. 3) Endlich die am leichtesten aufzufassenden äusseren 
Kennzeichen: Mangel des vorderen Ohres, an der rechten Schale ein Gryphäenbuckel, 
an der linken eine einschniltförmige Falte.
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Versuchen wir vorläufig die verschiedenen citirten und aufgeftmdenen Arten zu 
gruppiren, die deshalb nicht ohne Werth scheinen, weil sic besonderen Localitäten 
eigen sind. Zweierlei Typen kann man zunächst unterscheiden:

a. Umriss sehr schief, oval, besonders der Umriss der rechten Schale, so dass 
er in Gestalt eines gleichförmig gekrümmten, sehr flachen Bogens von vorn nahe den 
Buckeln bis an das hintere Venlralende zieht und dort mit einem kurzen sehr deut- 

. liehen Scheitel iu den Hinterrand umbiegt, der einer beträchtlichen Strecke des vor
deren und unteren Randes parallel ist. Alle Runzeln zeigen diesen bestimmt ausge
drückten, hinteren Scheitel. Die rechte Schale flacht sich nach beiden Seiten so ab, 
dass ein stumpfes Joch längs dem Hinlerrande entsteht, das fast bis an den kaum 
eingerollten Buckel ansteigt. An der wohlerhallenen Oberfläche dieser Schale entdeokt 
man unter der Lupe, zuweilen auch mit blossem Auge, feine, etwas undulirende 
Längsslreifen.

A U C E IiliA  P A L L A S n .

Tab. X V I , f ig . 1 — 6 ,  var. polita , flg . 7.

Unterscheidet sich in allen Alterszuständen leicht von der Aucella mosquensis 
durch den stumpfen, breit abgerundeten Buckel der rechten Schale, deren Rand vom 
am Buckel vorgezogen ist (fig. 5}. Zur Vergleichung s. flg. 8 Aucella mosquensis 
mit spitzwinkligem Buckel. Beide Arten haben ganz ähnliche, längliche Dorsalschalen, 
und bei beiden zeigen sich an der Oberfläche meist gedrängte Anwachsleislchen, von 
denen gegen den unteren Rand 4 bis 5 auf einer 5mm breiten Zone stehen. Diesen 
Leisten entsprechend sind die Steinkerne mit sehr deutlichen Furchen markirt. Zwi
schen den Leistchcn giebt es noch feinere, concentrische Linien. Eine Varietät, die 
wir var. polita nennen, fig. 7 , zeichnet sich von der A. Pallasii dadurch aus, dass 
nur die feinen concentrischen Linien, durchkreuzt von den zarten welligen Strahlen, 
auf der glatten Schale erscheinen. — Von der A. mosquensis giebt es eine andere Väriblät 
mit hohen, scharfen, entfernten Leistchen, deren nur an 2 gegen den Unter-Rand 
auf einer Zone von 5mm Breite stehen. Ich habe sie vereint mit A. mosquensis in 
der Orenburger Steppe an der Widmka gefunden und sie kommt auch bei Choroschowo 
vor; dabei ist sie viel weniger länglich und mag Inoceramus Cripsii in den Beilr. z. 
Bestimm, d. Gebirgsf., I. undulalus in der Revue des fossiles de Moscou genannt 
worden sein.

Der längste Durchmesser vom Buckel zum gegenüberslehenden Rande übersteigt 
an unserer Art nicht SS»"11, der Durchmesser quer zu dieser Axe ist an y ^ y die 
Dicke an »/» so lang.

38*
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Diese Art erfüllt dünne, trockene Schieferthone an den Ufern der Ishma, ober
halb des Dorfes Kedwa-Wom bis unter Poroshefsktya in unglaublicher Menge; in 
kleineren Individuen erschien sie weiter hinab an der Ishma bis oberhalb Karta-Jol. 
An der Petschora fand sie sich hie und da unterhalb der Ishma. Durch Okladnikof 
erhielt ich sie von der Myla, Zull, der Tzilma. Endlich fand sic sich auch an der 
Soiwa, Zull, der Petschora. Sie hat sich also nur an der Ost-Abdachung des Timan- 
Zuges gefunden.

Wir haben siê  dem Andenken des ersten Entdeckers der Muscheln dieser Gattung 
gewidmet.

b. Umriss beider Schalen bimförmig; der divergirende Vorder- und Hinter-Rand 
bilden 2 Seiten, die durch den flach bogenförmigen Unter-Rand, der die 3-te Seite 
darstellt, verbunden sind. Rechte  S ch a le  gleichmässig aufgebläht, ohne Joch; ihr 
Buckel merklich nach vorn eingerollt. An der Oberfläche sind keine radiale Streifen 
zu bemerken.

4 U C E L L A  C K tA S S IC O L L IS , n . Mp.

Tab. X V I , f ig . 9  — 12.

Der rechte Buckel ist so eingerollt, dass er mit seiner Spitze fast gegen den 
Rücken seiner Schale zurückstrebt; die Form ist so länglich, dass der mittlere Brei- 
tendurchmcsscr fdcr nicht der grösstc ist) kaum die Hälfle der Länge und nicht mehr 
als die grösste Dicke beträgt; die letztere liegt gerade über dem Byssuseinschnitt, 
und an */3 von ihr gehört der rechten Schale an. Gedrängte Anwachsslreifcn, und 
einzelne die ganze Muschel einschnürende Runzeln auf Schale und Kern. — Wird 
über 60mm lang.

An der Ishma an 8 Werst über dem Dorfe Karta-Jol; an der Wytschegda 
oberhalb Uslsyssolsk; an der Wischera.

A U  C E l i  L A  C O A C E A T R 1C A .

Tab. I T / ,  f ig . IG, var. aublaevi*, fig . 1 3 — 15.

Inoceramus concenlricus, Fisch. 1837, Oryctogr., pag. 177, tab. 30, fig. 1 — 3.

Die rechte Buckel-Spitze strebt nach unten, von der Schale weg. Die Form 
breit, dreiseitig, so dass die mittlere Breite über der Länge beträgt und um
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die grösste Dicke überfriift. Die letztere findet sich weiter vom Buckel entfernt, 
jenseits des Byssuseinschnilles. Wird an 60mm lang.

Hier sind 2 Varietäten zu unterscheiden; die eine mit obsoleten, nicht entschieden 
zählbaren An wachs wellen auf Schale und Kern, bezeichnen wir als var. sublaevis 
fig. 13— 15. Sie fand sich mit der vorigen Art vereinigt an der Wytschegda und 
Wischera, ferner an der Ishma bei dem Dorfe Stschelje (Selskajaj und am Ylytsch.

Die typische A. rugosa (Tig. 16} fand sich an der Mündung der Ussa, mit 
deutlich zahlbaren Furchen bis an den Rand. Die Furchen auf.der rechten Schale 
sind wie gewöhnlich viel gedrängter. Diese Formen scheinen mehr trigon. Durch 
v. MiddendorfT kennen wir genau dieselbe Form vom Olennek, einem Flusse, der sich 
gegenüber den Neu-Sibirischen Inseln in das Meer ergiesst.

Diese Beobachtungen dürfen nur als erste Einleitung zu dem Studium der feineren
Art-Kennzeichen in dieser Gattung angesehen werden.

A V I C I J L i V O L S E N B IH .

Aricula Volgensis d’Orb. 1845. Russ. and Ihe Ural by Murch., Vern-, Keys., vol. 2, pag. 473, lab. 41, fig. 13.

Ein Abdruck, entschieden mit der citirlen Abbildung übereinstimmend, fand sich 
an der Petschora bei dem Dorfe Poluschino, der zu einer genaueren Kenntniss der 
Art nichts beiträgt.

A V IC U L A  S E M IH A D L IT A ,  F l i e h .

T a b . X I V ,  ß g .  1 0 , 11.

S. d’Orb. Rnssia and Ihe Ural by Murch., Vern., Keys., vol. 2 , pag. 474, lab. 62, fig. 35 et 36.

Ist zuweilen als A. inequivalvis in Russland bezeichnet worden und eben so un
gleich als an dieser Lias-Muschel sind ihre Schalen. Die Unterschiede der russischen 
Muschel sind: auf der kleinen Schale, die nur concentrische Streifen zeigt, Mangel 
von radialen Rippen oder Falten, auf der grösseren Schale, Mangel von Bündeln 
feiner Streifen zwischen den Rippen. Denn zwischen je zwei Rippen erscheint meist 
nur eine schwächere, diese Rippen aber zeigen sich auch, wenn gleich schwächer, 
auf den Ohren, wo sie bei der Av. insquivalois fehlen. In der Form liegen keine 
wesentlichen Unterschiede. — Gewöhnlich 7mm— 8™" lang.

Die nächst verwandte Art ist Av. Münsteri Bronn, die nach Goldfuss Zeichnung
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durch die vorwaltenden, seidenartigen, radialen Streifen auf der kleineren Schale ab- 
zuwcichen scheint. Doch an einigen Exemplaren der A. semiradiata ist es gelungen 
in gewissen Stellungen gegen das Licht ähnliche Streifung zu entdecken, es bleibt aber 
die concentrische Zeichnung vorwaltend. Genauere Vergleichung scheint hier um so 
mehr nolhwendig, da beide Muscheln demselben geognoslischen Horizonte angehören.

Auf dem Steinkerne fig. 11 sieht man deutlich den grossen hinteren Muskelein
druck und eine Reihe kleiner Körnchen längs der Mantel-Anheftung.

Bei dem Dorfe Wolscha an der Syssolla, an der Wytschegda zwischen Kertschem 
und Usl-Syssolsk; an der Wischeraj an der unteren Petschora, namentlich bei Polu- 
schino; an der Ishma, besonders etwas oberhalb Stschelje.

P O S I D O K U  R E V E E A T A , a .  s p .

Tab. X IV , ß g .  1 2 -  15.

Generische Sch i lde rung :  gleich%5halige, wenig ungleichseitige, flache, 
geschlossene (?) Muscheln von ovalem Umrisse, durch starke concentrische Wellen 
aussen und innen gefaltet, mit entwickelten, sub-medianen Buckeln, unter denen der 
Schlossrand gerade oder im Bogen verläuft, um sich dem übrigen Umrisse mit stum
pfen, zuweilen wenig bestimmten Ecken anzuschliessen. Die Schale besteht aus einer 
dünnen Lage von Perlmutterstruclur (deren äussersle Schichten unter dem Microscop 
zugleich wurmförmige verästelte tubuli zeigen) und aus einer äusseren, dünnen Rinde von 
prismatisch-zeiliger Structur, die allseitig die Perlmulterschicht überragt und daher auf 
Steinkernen einen dunkleren Saum zurücklässt, dessen Oberfläche unter der Lupe den 
Abdruck der Zellchen zeigt. Diese Rinde trennt sich gar leicht von der Perlmutter- 
schale, ist dagegen mit dem Gesteine so fest vereinigt, dass ihre freie äussere Fläche 
nie beobachtet werden kann. Beide Lagen schlagen sich um die scharfen Buckel- 
kanlen ein, die Rinde schwillt aber dicht darunter so dick auf, dass sie der fasrigen 
Schale von Inoceramus gleich wird, und tritt längs dem ganzen Schlossrande als eine 
wulstige Brücke inwendig vor (ßg. 12, a )  an deren zur Schale gekehrten Unter-Seile 
die Perlmuttersubstanz mit einem bestimmten Rande abgegrenzt ist. Am Schlosse 
kommen daher nioht wie gewöhnlich die Perlmutter-Schalen in Berührung, sondern 
nur Theile der Rinde, nämlich die etwas abgeplatteten glatten Flächen der Brücken 
stehen sich gegenüber. Daher ist auch das Schloss so los, dass die Schalen meist 
vereinzelt und immer verschoben sind. Dass die wulstige Brücke nur eine Fortsetzung 
der Rinde ist, sieht man deutlich anf dem Steinkerne, fig. 14 und 15, denn dieselbe
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zeitige Structur die man bei wo nur die dünne Rinde über die mit der Linie y  
abgeschnittene Perlmutter-Substanz hinaus greift, abgedrückt sieht, lässt sich ununter
brochen bis in die Fläche der Rinne, die der wulstign Brücke entspricht, verfolgen. 
Nur eine stumpfe Falte entsteht bei ß , wo die Rinde plötzlich zur Wulst anschwillt. 
Dasselbe kann man an der Brücke selbst, im Innern der Schale, flg. 12, aus der der 
Sleinkern fig. 15 herausgelöset ist, beobachten. — Nur bei einem Exemplare gelang 
es ein längliches, dem hinteren Schlossrande genähertes Feldchen, mit einigen erha
benen Schmilzchen zu entdecken, das man lür einen Muskclansafz hallen könnte. 
Ein tiefer gestellter, grösserer Muskel ist wegen der deprimirten Mitte der hinteren 
Muschelhälfte zu erwarten, lässt sich aber nicht nachweisen. Auf dem Steinkerne 
strahlen in der Nähe der vorderen Buckelkante einige Reihen feiner, erhabener 
Schmitzchen vom Buckel aus.

Art. Buckel sehr scharf, median, von 9 0 — 115°, mit einer leicht concaven 
vorderen und geraden hinteren Kante, die beide bald, ohne markirte Ecken in den breit- 
bimförmigen Umriss übergehen. Die Breite misst an y»<> der Länge, die grösste 
Dicke nahe dem Buckel mag über betragen. Der gebogene Schlossrand und die 
wulstige Brücke ziehen sich etwas weiter hinter den Buckeln, als vor denselben hini 
die Entfernung ihres Endes von den Buckeln misst an der Total-Länge. Die 
Wellen sind gedrängt 7— 9 auf einem Stück von 20mm Länge.

Stark ist die Versuchung, diese Art mit der Solenhofer Posidonia anomala Münst. 
Goldf. zu vereinigen doch ist die Gefahr des Fehlgriffes bei einer so unvollständig 
gekannten Art als die letztere zu gross, und man gehl sicherer vorläufig die spitzen 
Buckel, die kurzen Schlossränder, die längliche Gestalt und die gedrängteren Wellen 
als Unterschiede unserer Art gelten zu lassen.

Herrlich irisirend, mit dem schönen Ammonites Balduri vereinigt, an der Petschora 
bei Poluschino.

F E R H A  I t n r i lL S I D E S ,  JL. « m .  a p .

Tab. X IV , ß g .  16.

Perma myliloldes Lam. Anim, saus vert., vol. 6 , pag. 142, no 2.
  ---------- Goldf., Petref., Germ., tab. 107, fig. 12.

Nach Buch und Quenstädt ist Perna quadrata Sow. nieht verschieden. Der 
Mesener Bürger Okladnikof, hat Exemplare an der Myla, Znfl. der Ishma gefunden. 
Andere Fragmente fanden sich am Dorfe Wotscha an der Syssolln, mit viel dickerer
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Perlmuttcrschale und mit etwas rauheren Anwachswellen, doch ebenralls mit einem Bu
ckelwinkel von 65 — 70°. Eine Beschreibung dieser viel bekannten Art scheint nicht 
nölhig; nur ein Steinkern ist hier abgebildet, um eine Reihe feiner Tuberkelchen läng» 
dem Vorder-Rande und ein Paar stärkere oben, nahe dem Schlossrande zu zeigen, die 
generisch sind. Man sieht auch die Spur eines Muskels und einen über die Perl- 
multergrcnzc hinausreichenden Saum an dem Ventralrande, auf dem man mit der Lupe 
den Abdruck eines feinen Zellennelzes erkennt; — Beweis dass hier wie bei der 
Posidonia revelala die dünne Rinde, von prismatisch-zeiligem Baue, die Perlmullerschale 
überragte. Die untere, an diesem Steinkerne erhaltene Schale zeigt einen Theil des 
inwendigen Schlossrandes mit seinen Grübchen.

G E R V 1 L L U  L A T A .

Tab. X V I , ß g . 19— 23.

Gervillia lata Phill. 1829. Geol. of York'sh, vol. 1 , tab. 9 , fig. 16.

Auch hier erkennt man über der dicken, blättrigen Perlmutterschale eine dünne, 
am Gestein haltende Rinde aus senkrecht prismatischen Zellchen, die nur zu fein sind 
um mit der Lupe ( wie bei den vorhergehenden Gattungen) entdeckt zu werden; daher 
diese Gattung zur Familie der Margaritacei gehört. Das Schloss lässt sich mit Area 
vergleichen. Längs dem geraden Schlossrande sieht man klaffende, längs-gestreifte 
Ligamenlflächen, an denen indess liefe, correspondirende Gruben, ähnlich den Schloss
gruben von Pema, erscheinen. An unserer Art finden sich conslant nur 2 solche 
Gruben, eine unter den Buckeln, die andere dicht dahinter, und diese dringen bis in 
das Innere, so dass man dort, nachdem man den Kern ausgelöset hat, constant 2 Löcher sieht. 
Jederseits davon sieht man 01g. 23) die Schlossflächc mit schiefen leistenartigen Zähnchen. 
An unserer Art kann man deren nur einen mittleren zwischen zwei randlichen zählen; der 
innerste ist gegen die Mitte des Schlossrandes durch einige sehr markirle Querfältchen in 
stumpfe Tuberkelchen getheilt, die in die entsprechenden der anderen Schale eingreifen, 
wesshalb man bei der Buckelansichl gewisser, theilweise abgeschälter Kerne jederseits 
einige obsolete Nucula-Zähnchen bemerkt. Hinten ein grösser, zweilappiger Muskcl- 
eindruck, von dem aus längs der ganzrandigen Mantel-Anheftung eine Reihe läng
licher Grübchen, auf dem Steinkerne Körnchen, nach vom verlaufen, die mit einem 
stärkeren Grübchen, an dem die streifige Ansatzfläche eines Muskels zu erkennen ist, 
unter dem Schlossrande endigen; noch ein paar Grübchen ziehen sich in die Tiefe des
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Buckeln hinein nnd erscheinen auf dem Sleinkem oben längs der vorderen Buckelkante 
als eine Reibe von 2-*-3 sehr feiner, hoher Leistchen, mal MuskelsIreifen an ihrer 
vom Schloss ahgekehrten Seite. Aosserdem bemerkt man auf den Steinkemen mehr 
oder weniger deutlich vom Buckel ausstrahlende Schmilzchen.

Unter den vielen Individuen dieser Art die sich am linken Ufer der Petschora 
etwas unterhalb Kamennoi -  nos fanden, ist keine erhebliche Abänderung im Schloss
bau und ln der Form vorgekommen; auch fanden sich keine grösseren als die abge
bildeten. Der bauchige, convexe Vorderrand, der eine stumpfe und gerundete vor
dere Schlossecke bildet, unterscheidet schon flusserlich unsere Art. Die Comraissur der 
Schalen liegt in einer Ebne; das längs der Axe ziehende Joch ist sehr stumpf und 
weniger abgeselzt als an den anderen Arten. Die Schlossbildung bietet gewiss die 
sichersten Artkennzeichen.

L I T H n n a i V B  E B M A m X l I S , d ’O rb .

Genau von der Grösse wie bei d’Orb. Russ. an the Ural, vol. 2, pag. 455,
tab. 39, fig. 31—33, doch ohne concentrische Streifen, vielleicht weil nur die Perl
mutter-artige Schicht erhalten. Von der Petschora, bei Poluschino.

A R C l  E L O X O A T A .

Tab. X V I I , ß g . 1 - 4 .

Area eloDgata, Sow. 1825, M. C., tab. 447, fig. 1, 2.
  Phill. 1829, Geol. of Torksh., vol. 1, tab. 11, fig. 43 (non tab. 3 , fig. 33).

Die Länge (vom Buckel zum Ventralrande, rechtwinklig zum Schiosmunde) misst
aa der grössteu Breite und etwas weniger als die gröSBte Dicke. Bnckel im
vorderen Viertel, itioken wegen des schnelleren Wachsens des Anal-Endes mit dem 
AMer nach vom, airigelrieben, weit klaffend, seicht gelappt durch eine flache Depres
sion, üe  sich schief zum Ventralrande hin ausbreitet. Das hintere Ende erweitert, 
oonvex abgerundet, auch zwischen deTu stumpfen Kiele und der Schlossecke nioht 
aasgebnchlet Oberfläche überall gestrahlt durch feioe Linien die von Anwachsränder 
zerschnitten sind. Schlossfeld unter den Buckeln, besonders bei grösseren sehr breit, 
mit scharfen, etwas welligen Längsstreifen, die sich unter einem sehr stumpfen, nur mit 
der Lupe sichtbaren Winkel in einer von den Buckeln sehr schief nach hinten herab-

39
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laufenden Scheitellinie brechen; längs der vorderen Buckelkante ist d u  Sthlossfoid 
von emer dichteren längsstreifigen Schicht bekleidet. Am Sohlossrande mitten kleine, 
ziemlich transverse Zähnchen, vorn drei grössere schiefe, hinten zwischen den Rändern 
2 Längs-Leistchen die unter der Lupe fein-runzhch chagrinirt scheinen. — Kann bis 
50mm breit werden.

Von der Area concinna d’Orb. Russia and the Ural, lab. 39, fig. 17, 18 *) 
unterscheidet sie sich durch die nicht genäherten Buckel, und durch den Mangel der 
Ausbuchtung des hinteren Randes; eben desshalb scheint Area elongata Goldf. nicht 
unsere Art zu sein. — Bei dem Dorfe Wotscha an der Syssolla.

Ein Steinkern einer anderen Area, mit wenigen Resten der sehr dicken concen- 
trisch bezeichncten Schale fand sich bei Poluschino an der Petschora. Er könnte der 
Area Saratofensis d'Orb. zugeschrieben werden, doch nicht mit Sicherheit.

P E C T C tfC U liU S  P E T S C H O B J S , n .  a p .

Tab. X V II , ß g .  5 - 6 .

Länge 14»»“, in Verhältniss zu ihr die Breite 1,32, die Dicke 0,93. — Voll
kommen symmetrisch, transvers-  oval; Buckel median, Rand nicht gezähnelt, Schale 
dick, Oberfläche durch feine concenlrische Furchen in. regelmässige (am Rande weniger 
regelmässig) Bändchen gelheilt, deren jedes an seinem zum Buckel gewandtem Rande 
unter der Lupe ein Wülstchen fceigt; feine vom Buckel ausslrahlende Furchen durch
kreuzen die concentrische Zeichnung und bilden an jedem Wülstchen einen vertieften 
Punkt; so entstehen vicreckle Feldcbcn, die in der mittleren Gegend durch schwächere, 
cingeschobene Furchen wiederum getheilt sind. Dieser Schmuck erinnert lebhaft an 
P. texatus Münst., Goldf., (ab. 126, fig. 1, auä dem Jura Würtembergs, bei dem 
aber die Sculptur so fein ist dass er dem blossen Auge gtall scheint und den seine 
Ungleichseitigkeit leicht unterscheidet. Die Buckel der Schale unserer Art «leben ein 
wenig von einander; die Fläche unter ihnen zeigte einige Streifen, liess sich aber 
nicht genügend beobachten. Doch der Steinkern lässt über die Gattung nicht in 
Zweifel; er ist dick aufgeschwollen, mit fast'rechtwinkligem Buckel und jenseits de» 
Mantelanhefluag von einem platten, breiten Liihbos umgeben, in dem sioh jedersaba

*) Man könnte sie Area concinnala nennen, da Phill. G. Y. vol. 1, (ab. 5, fig. 9, 31 schon früher eine
anilprf» Arra frir.nllara concinna benannt hat. i
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untes den Bnekelhahten der SchlMsrind mit au 4  bis 5 Längsicistchen abgedrüokt 
hat Darüber erscheinen an den Enden der Buokelkanten die deutlichen Muskelein- 
drücke, mit schwach abgegrenzten zum Buckel hinaufziehenden Feldchen; von ihnen 
zieht ein dünner glänzender Streif Hags dem Schlossrande eine Strecke fort. — An 
der Petschora bei dem Dorfe Poluschino.

, l d J C I L A  JT O V A .

Tab. X V II , ß g .  7 — 9.

(?) Nocala nada. PbilL 1829, Geol. of Yorksh., vol. 1, tab. 5, fig. 5. ln Phillips Zeichnung scheint dar 
Buckelwinkel kleiner, der Scheitel des vorderen Endes mehr ventral, und keine concenlrische Fur
chen vorhanden. Daher die Zweifel.

Doppelt so breit und an y ^  so diek als lang, Buckel von 150», dicht hinter 
dem vorderen Drittel; keine Lunula, Sculellum sehr schmal und unbestimmt; das vor
dere Ende symmetrisch convex, das hintere verschmälert, schief gestutzt mit etwas 
vorgezogener Sohlossecke. Schale glänzend, concentrisoh zaserig, nicht scharf gestreift, 
mit einzelnen tieferen Furchen, die noch am Steinkerne zu sehen. Von Muskeln keine 
Spur. Schlosszähnchen sehr lang und zahlreich, längs dem Hiuterrande von flg. 5 
zählt man über 16.

An der Petschora, gegenüber der Mündung der Ishma und bei dem Dorfe Polu
schino. Dabei fand sich noch eine andere Art, der Nucula elliplica Phill. ähnlich, 
doch nicht genau zu bestimmen.

ÄfVCMJIiA RklOflKHODES $ n* sp*

Tab. X V II, ß g .  10— 11.

Ein Steinkem mit Resten glänzender Perlmulterschale, die Spuren einer concen- 
triacben Streiftmg zeigen. Kaum breiter als lang und fast y i  so dick, Buckelwinkel 
an 100*; die vordere leicht concave Kante des Buckels an y i  so lang als die hin
ter» leicht convexe; Umriss so banchig, dass der grösste Querdurchmesser die Ven- 
tmUrilfte der Muschel absohneidet, ein Unterschied von N. variabilis Sow. Vorder- 
und Yenlralrand verlaufen in einem  flachen Bogen, dessen Sehne dem hinteren 
SohloMMnd parallel , während die Sehne des hinteren Randes ungeiähr dem vorderen 
Schlossrande parallel ist. Daher der Name. Lunula breit, flach vertieft, scheint

39*
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stumpf-kantig begrenzt, Scuteflom enger, ab geflacht. Hinten m  10, vom an 6 lang« 
Sehlosszfihnohen. Muskeleindrilcke sehr deutlich, hinterlassen anf ihrem W egeabge- 
grenzte Feldchen.

A n  d e r  P e t s c h o r a  b e i d e m  D o r fe  P o h s e h in o .

CnRBIH  S V B LA E V IS , b . tp.

Tab. X V II, ß g .  12 — 13.

Buckelwinkel 155°; Lfinge vom Buckel zum Ventralrande erreicht fi-O“™; in 
Verhfiltfliss zu ihr die Breite 1,2, die Dicke 0,75, vom Buckel zum hinteren Ende 
0,85. Diese Steinkerne mit ganzrandiger Mantel-Anheftung, erinnern durch ihre er
habnen Pünktchen an Lucina, doch der breit ovale vordere Muskel, mit einem unter 
dem SdhlOssrande liegenden, abgeschnürten, kleinen Nebenmnskel entscheidet, für 
Corbis, womit der Habitus stimmt. Oval, beide Enden breit und gieichmfissig ge* 
rundet, Buckel dickt hinter dem vorderen Drittel. Lumda wohl nicht vorhanden, 
da die Cammissur fast iberall schneidig vorzatreten scheint Sohale wie bei Myadten 
oonoentrisch zaserig gestreift; einzelne Streifen sind stärker, doch hmteriansen sie hur 
selten schwache Spuren auf Steinkernen.

An der stärksten Stromschnelle der Ishma.

LU C IN A  C «H B O S A , a. Mp.

Tab. X V II, ß g .  14— 16.

Länge 8 — 9mm, in Verhflltniss zn ihr die Breite 1,2, die Dicke kaum ] /%. 
Buckel von 127°, ziemlich median, seine Kautety ziemlich gerade, gehen bald in den 
ovalen Umriss über; vordere Hfilile verschmälert, die grösste Breite liegt in der Ven- 
tralhfilile, Schalenränder schneidig, nur dicht hinter den Buckeln etwas eingezogen. 
Besonders ist diese Art dadurch ausgezeichnet, dass man an allen Exemplaren anf 
der glänzenden, sehr fein concenirisch linürlen Oberfläohe mit der Lupe überafl ein* 
genagte Pünktchen sieht Anf dem Steinkerne wurde der längliche vordere Muskel* 
eindruck und die zum hinteren Muskel ziehende ganzrandige Mantefamheflung beobr 
achtet. Von den Buckeln 6teht bald der rechte, bald der linke etwas vor, was von 
Verschiebung herrühren mag. — An der Petschora bei dem Dorfe PohmohiM und 
weiter unten.
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CYPBINA IVSMIiLA, ü. ip .

Tab. X V II , f ig . TI— 22.

Buckelwinfcel nahe bei 100°, l*änge bis 35»m, io Verhällniss zu ihr die Breite 
\ y i } die Dicke y ^ t} vom Buckel zum hinteren Ende 1,1. — Die Steinkerne zeigen 
schön die generischen Charactere; die Schale11 ist dick, concentrisch brüchig, und 
zaserig gestreift; sehr trigone Formen, deren hintere leicht convexe Buckelkante u m  

y i  länger als die vordere concave ist; eine abgeflachte unbestimmte nicht einge
senkte Lunula, und ein eben so imbestimmtes, nur dicht an den Buckeln eingezogenes 
SculeHum mit sehr kleinen Nymphen. Das zwar längere aber nur wenig erweiterte 
hintere Ende nebst dem kleineren Buckelwinkel unterscheiden die Art von C, Cancri- 
niana d’Orb.

Sehr gemein an der Syssolla bei Wotscha und auch an deren Zufl. Wisinga.

Z u  d ie s e r  G a t tu n g  g e h ö re n  n o c h  e in e  s e h r  d ic k s c h a lig e  A r t  y tm  d e r  Is h m a , 

o b e rh a lb  K a r t a - J o l ,  u n d  e in e  a n d e r e , ä h n lic h  d e r  G . C a n o r in ia n a , Y o n  d e r  u n te re n  

P e t s c h o r a ,  d ie  k e in e  z u r e ic h e n d e  B e s t im m u n g  « la s s e n .

. : C R iaSU ILLA .

• . Tmb.■ I W ,■>%..

Sleinkerne mit wenigen Resten einer concentrisch gestreiften dicken Schale. Die 
starken Muskeleindrücke, die ein niedergedrücktes Feld jederseits bilden, so dass der 
K e n r  d r e ila p p ig  urv<Vdie 2 k le in e n  v o r d e r e n  N e b e n m u s k e l u n d  die g a n z r e n d ig e  Man- 
tc la n h ie ft f lp g  s p r e c h e *  f t r  d ie  G a U a n g . D ie  S p e o te »  Msst s ic h n a e h  u n s e re n  M a t e r ia lie n  

n ic h t  recht fijuren; wir v e r w e is e n  d a h e r  a u f  d ie  A b b ild u n g .  An d a r  u n te re n  P e t s c h o ra ,

i • •

i I
ASTABTE VEKEBIS.

& tfOA. Rottta aal Ihe Vral by Horch., Yen., Kays., toI. 2 , pa«. 456, tab. k8, fig. 2 t , 22.

D ie s e  A f t , s c h e in t  n u r  d u r c h  d ie  g r o e s e  D iio k e ,  d ie  m e h r a ls  d ie  h a lb e  L ä n g «  

b e t r ä g t ,  v o r d e r  A- s t r ia lo - c o s t a t a  M f in s t .  G o ld f .  ta b . 1 3 4 ,  f ig .  1 6  v e r s c h ie d e n . D ie  

e r s te n  IO ® *  e ia d  c o n c e a t r is c h  g e r ip p t ,  w e it e r ,  v c »  B n o k e l e r s c h e in e n  « r . f la c h e :  S t r e ife * .
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Die A. Buchiana d’Orb. loc. eil. fig. 23 — 25 lässt sich von dem gerippten Jugend
zustande unserer Art nicht unterscheiden.

Häufig an der Syssolla bei den Dörfern Wotscha und Kargor.

A S T A B T E  O B T U S A , n . Up.

Tab. X V II i ß g .  2 5 - 1 6 .

Nur 8 bis 9111111 lang, 1,3 so breit und halb so dick. Sehr symmetrisch quer
oval, Buckel fast median mit einem Winkel von 129°, wesshalb die halbe Muschel
länge oder mehr unter dem grössten Lateral-Durchmesser liegt; eine sehr ausgezeich
nete Eigenschaft. Lunula stumpfkantig begrenzt, abgeflacht, wenig hohl, kurz, fast
halb so breit als lang; Sculellum kaum l 1̂  mal so lang und eben so breit als die
Lunula. An der Oberfläche concentrische Rippchen mit etwas ungleichen, concentrisch 
gestreiften Zwischenräumen. — Von den Ufern der Petschora bei dem Dorfe Poluschino.

Zu erwähnen ist, dass sich an der Ishma oberhalb des Dorfes Karta-Jol ein
Abdruck einer grossen Astarte fand, sehr wahrscheinlich A s ta r te  p o rre o ta , Buch. 
—  und ein Sleinkem der mit A. D ubo isiana  d'Orb. völlig flbereinstimmt.

c a b d iu h  o o s  cnw um .

Var. Wiahigamu», tab. X V II , ß g .  2 7 — 28.

Cardium concinnom. Buch. 1840. Beitr. pag. 78; — id. Jahrb. Leonh. et Br. 1844, pag. 537, tab. 6j fig. 2.
J — D'Orb. 1845. Russia and (he Ural, vol. 2 , pag. 454, tab. 38, fig. 11—13.

Im Jura an der Syssolla, bei dem Dorfe Wotscha; — an den Ufern der Petschora 
bei dem Dorfe Polusohino und unterhalb, wo die Muschel die ungewöhnliche Länge 
von IS1** erreicht und dann mit dem C. striatulum Sow. fiberein zu kommen scheint. 
Specifisch verschieden ist vielleicht ein kleines Cardium, dass an der Wisinga Klumpen 
von Kalkstein erfüllt. Nämlich die Strahlen der Hinterseite, die man auch bei dem 
kleinsten C. concinnum nicht vergebens sucht, besonders weil sie auch auf unversehr
ten Steinkernen erscheinen , fehlen dem C. Visinganum bei vollkommen erhaltener 
Schale; denn kaum dass man mit den stärksten Lupen an seltenen Exemplaren eine 
unsichere Andeutung von LfihgS6triohen zu sehen glaubt, denen nie, wie bei C. con- 
Ctonum, Zähnchen am Rande (entsprechen.: Dagegen ist eine breite herzförmige Area 
aof der ganzen Hintereeite diiroh deutliche Furchen abgegrenzt, von der man bei C.
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oonoinäum not eine Andeutung zuweilen findet In der Form der Varietät liegen 
kenn constanlen Unterschiede; sie wird lang 10®®, dabei misst die Breite 11®% 
die Dicke 8,5.

VENUS E 1 8 C L 1 B I8 , n. ap.

T o i. V X II, ß g .  2 9 — 30.

Länge bis 21®®, in Verhältniss zu ihr die Breite 1,14, die Dicke 0,5 — 0,6. 
Buckel median, mit einem Winkel von 133°, hinter ihnen sind die Scbalenränder ein 
wenig steil eingezogen, übrigens rings schneidig, also keine Lumda. An dem ein
förmig ovalen Umriss macht sich nur eine leichte Bucht vor den Buckeln bemerklich. 
Schale glatt, sehr fein conoenlrisch liniirt, nur auf den ersten 4®® scheint sie unter 
der Lupe concentrisch gerippt. Ein Hauptcharakler liegt wohl in der Form des Pal- 
leal-Sinus, die wir an drei Exemplaren beständig getonden haben. Drei genäherte 
Schlosszähne haben über das Genus keinen Zweifel gelassen. — An der Petschora 
bei dem Dorfe Poluschino.

LY O N S IA  A L D U IN I.

Tab. V X II, ß g .  3 1 —<32.

Lyonsia Alduini, d’Orb. 1845. Rnssia and Ihe Ural by March., Vern., Keys., toI. 2 , pag. 470, tab. 41, 
fig. 1—4. (Die Verhältnisse des Pallealsinus ungenau gezeichnet!)

Die für das Genus entscheidende Furche ist auf unseren Steinkemen sehr tief 
Hhdiifiaft unter den Buckeln weg in die Lunula ans. Die dadnroh längs dem hinteren, 
rechten Schleasraade ab£egrenzte Lippe bricht oft ab, doch dann verräth sich die 
Furche durch die gresse Schärfe der hinteren Kante des rechten Buckels. An einigen 
Exemplaren zeigen sich anf der Bockelspitze erhabne Schmitzchen und vom dicht unter 
den Buckeln ein Feldchen mit mehreren zum Schlossrande hin divetgirenden Eindrücken. 
Da der linke Buoker immer etwas hinabgerntsoht ist, so können anch die Ränder der 
Sohaieu bei der Fossifisatien nicht einander gedeckt haben und man begreift, dass der 
Umriss der Steinkerne dadurch variabel wird, so dass man ihn nur nach einer grös
seres Zahl von Exemplärdn benrthdilen darf. Unabhängig davon sind die Abdrücke 
ton Muskel- und Manteladheftung, die sichI bei 8 von unseren Exemplaren ohne alle 
AbiridortiDg beobachten MsSe«, l Die Scbncppe' des ' Mantel-Eindruckes ist nie doppelt
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so lahg als breiig und die Entfernung ihrer Spitze vom hinteren Maalelefndmek misst 
Aber */, der Länge ihrer inneren Seite, die man auch Venlralseite des Sinus nemien 
kann. Von allen Arten, deren Mantel-Eindruck Agassiz in seiner Monographie dieser 
Gattung ^Gresslya) dargeslellt hat, zeigt die einzige L. su lco sa  ähnliche Verhältnisse, 
eine Art, die sich durch eine vom Buckel zum Ventralrande verlaufende Furche, von 
der sich bei der unsrigen keine Spur findet, leicht unterscheiden lässt. Um unter den 
unvollständiger bekannten Arten sich zurecht zu finden, muss man zu dem Umrisse 
seine Zuflucht nehmen, der besonders 2 Modificalionen zeigt: 1) Arten mit einem 
Wenig gebogenem Ventralrande, der durch einen elliptischen Krdmmungsscheitel in den 
vorderen Rand übergeht; dann slossen die Sehnen beider Ränder ziemlich rechtwinklig 
auf einander; 2) Arten wo der vordere Rand kreisbogig und nach hinten zurück- 
Weichend in den gekrümmten Ventralrand dergestalt übergeht, dass kein besonderer 
Krümmungsscheitel zwischen beiden Rändern, deren Abgrenzung willkührlich wird, 
entsteht. Zu der letzten Abtheflung gehört die russische Art und unterscheidet sich: 
von G. cord ifo rm is und e ry c in a  Ag. durch die Abschüssigkeit des hinteren Dor
salrandes, der gegen den entsprechenden Theil des Ventralrandes der ganzen Länge 
nach bei wohl erhaltenen Exemplaren unter 20° geneigt ist, bei anderen noch mehr; 
zugleich durch die Verschmälerung des hinteren Endes und durch den sehr länglichen 
elliptischen vorderen Muskeleindruck £3 mal so lang als breit); — von L. ab d u c ta  
Phill. durch die nach hinten fortgesetzte Krümmung des Ventralrandes, der bei der 
englischen Art theilweise gerade wird. Und so eine Art Einbuchtung bildet; auch 
scheint die englische Art nicht die gewöhnlichen Runzeln, sondern eine gleichmässige 
capilläre Streifung besessen zu haben; — von L. ro tu n d a ta  Phill., falls sie, wie 
Agassiz meint, mit der pinguis zusammenfällt, durch die Form des Mantel-Eindruckes. 
— immer bleiben noch L. ventricosa Ag. und gregaria Goldf., von denen ich unsere 
Art nicht zu imterscheidea weiss.— An unserer Art sind die conoealrischen Runzeln 
der dünnen Schale an den Seiten, wo Sie umbiegen am stärksten und zwischen Auen 
erscheinen feinere, gedrängte, zaserige Strafen. Auf den Kernen sieht man immer 
Furchen, aber weniger zahlreich und deutlich an grossen ab an kleinen Exemplaren. 
An der Ishm a im braunen Sandstein bei der StromschneUe Serdze genannt, erreicht 
die Art eine ungewöhnliche Grösse; der Durchmesser zwischen Vorder- nnd Hbter- 
rand misst bis 75"“", statt dass er bei den Exemplaren von der S ysso lla  hei den 
Dörfern Wotscha nnd Kargor und an der Wisinga meist nur 56** beträgt. Di« 
letzteren Kerne sind von grauem Kalksteine und ihre Schalen sind weiss, übrigens 
stimmen aHe Verhältnisse. Die Länge als 1 gesetzt, ist die Breite 1,41, die Dicke 0,72 
und diese Werlhe Schwanken nur innerhalb 0,05. Der Baokelwinkel ist uigeAfar 124K
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P A S « P « J l.

An den folgenden 3 Arten ist die linke Schale inuner herabgerulscht, so dass 
der Schlossrand der rechten Schale übergreifl, wie bei Lyonsia; aber es findet sich 
keine unpaarige Furche, vielmehr sieht man längs dem hinteren Schlossrande beider 
Schalen sehr seichte Rinnen verlaufen, die nahe den Buckeln zur Aufnahme eines 
äusseren Ligamenles dienten. Neben ihnen verläuft von den Buckeln herab eine 
seichtere und breitere Furche, in der der quer-ovale hintere Muskeleindrnck liegt. 
An allen Arten licss sich unter dem rechten Buckel am Schlossrande ein kleiner Aus
schnitt zur Aufnahme eines entsprechenden Zahnes der linken Schale beobachten and 
bei wohl erhaltenen Exemplaren sieht man, dass der vordere Lappen dieses Ein
schnittes sich zu einem zarten Zfihnchen verlängert, das in die linke Schale eingreifen 
musste. Der Sinus des Manteleindruckes ist lief, der vordere Muskel sehr länglich. 
Fast immer ist eine Depression vom Buckel zum vorderen Ende des Venlralrandes 
deutlich. Die Schale ist so dünn, dass man die genannten Furchen fast eben so an 
ihrer Oberfläche als auf den SteinkemCn sieht. Diese Beobachtungen berechtigen 
unsere Arten nach d’Orbigny’s Vorgänge zu Panopaea zu stellen.

P A K b P A A  A B D O C T i.

Tab. X V I I I ,  ß g .  1— 3.

Unio abdoclns et Donax Aldaini Aal. ex perte.?

Länge bis 27““ , in Verhällniss zu ihr die Breite 1,4>, die Dicke 0,6. Buokel- 
winkel 120°. Der hintere Dorsalrand ist sehr abschüssig, unter einem Winkel von 
30« gegen den gegenüberliegenden Ventralrand geneigt; desshalb ist das hintere Ende 
stark verschmälert und so kurz dass der Scheitel des Sinus, der dem Ventralrande a 
genähert ist, nicht bis in die vordere Muschelhälfte reicht. Die Schale zeigt nur 
ungleiche, capilläre, concentrische Streifen und auf dem Steinkeme erscheinen nur 
wenige, obsolete Wellen. Da die generischen Characlere in den Darstellungen ähn
licher Formen von früheren Autoren nicht zureichend ausgemittelt sind, so lässt sich 
kehie Synonymie sicher geben.

Im Jura an der unteren Petschora.
4 0
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P A M P J U  r f e k B e M l A .

Tab. X V I I I , ß g .  4 — 5.

Puopsa paregrina d'Orb. 1845. Rnsila and die Ural by March., Y en., Keys., vol. 2 , pag. 468, tab. 40,
fig. 10- 12.

Nur um Sinus uud Schlossbau zu zeigen, ist hier ein Steinkern von ziemlich 
extremer Grösse abgebildet. Bei dieser Art ist das hintere Ende eben so stumpf als das 
vordere und so verlängert, dass der Sinus in die vordere Hälfte der Muschel hinein 
reicht. Auch die deutlichere vordere Furche und die Körnchen der Schale unterschei
den diese Art von der vorhergehenden. — Sehr gemein an der Syssolla bei dem 
Dorfe Wotscha und an der Wisinga.

P A S O P J K 4  H U G O SA .

Tab. X V I I I ,  f ig . 6 — 10.

Lulraria rngosa. Goldf., 1841. Petref., Germ., pag. 255, lab. 152, fig. 9.
  AJduini id. ibid. fig. 8, ex parle.

Unter diesem Namen begreifen wir Formen, die durch tiefe, zahlreiche und regel
mässige Runzeln auf Schale und Kern und durch ihre grosse Dicke, die mehr als die 
halbe Breite misst, von den anderen russischen Panopäen leicht zu unterscheiden sind. 
Ein obsoletes Joch zieht vom Buckel zum vorderen Ende des Vcntralrandes, hinter 
dem die meist deutliche vordere Depression liegt; ein anderes Joch zieht zum hinteren 
Ende und dahinter liegt die sehr seichte Furche des hinteren Muskels, die hier breiter 
ist als bei den vorhergehenden Arten. Nur zwischen beiden Jochen sind die Rumeln 
tief und vorlieren sich jenseits derselben. Der Ventralrand ist durchweg sehr convex.

# Der Buckel liegt in dem 2(en Viertel der Muschel von vorn gerechnet. Der Sinus 
meist undeutlich, sein Scheitel reicht bis in die vordere Muschelhälfle und unterscheidet 
sich dadurch von den vorhergehenden Arten, dass er nicht dem Ventralrande genähert 
ist. Diese überaus dünnschaligen, immer verschobenen Muscheln sind bei der Fossi- 
lisation oft durch Druck und Abbrcchen der Ränder in Form verändert, wesshalb 
weiteres Zerfallen in Arten nach dem vorliegenden Material nicht passend scheint, 
zumal sie alle denselben Juraschichlen an der SysseUa und Wisinga angeboren. Man 
kann aber 3 Varietäten unterscheiden:
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1) Var. Alduini, denn unter diesem Artnamen scheint sie Goldfuss abgebildet zu 
haben; unsere iig. 6 und 7, von der Wisinga. fiuckelwinhel 110— 115» im Yer- 
hältniss zur Länge die Breite 1,36; die Dicke 88; sie könnte noch mit dem meisten 
Rechte specifisch gesondert werden, besonders wegen ihres stark verschmälerten hin
teren Endes.

2) Var. fig. 8, am ähnlichsten der Lutr. rugosa Goldf. Buckelwinkel — 140°, 
Breite ~  1,48, Dicke =  0,75, das hintere Ende ist fast das breitere, die vordere 
Furche ist besonders deutlich; diese scheint durch Flachdrücken und Ausbreilen der 
Ränder aus der folgenden entstanden, mit der zusammen sie bei Wolscha an der 
Syssolla vorkommt.

3) Var. fig. 9, 10. Buckelwinkel “  130— 135°, Breite ~  1,65, Dioke 0,90; 
beide Enden gleich breit abgerundet; die gemeinste Form bei Wolscha an der Syssolla.

Zu erwähnen ist eine gleichschalige grosse Panopaea, die sich an der Ishma bei 
der Stromschnelle Serdze fand, und die ganz mit P. Qualeniana d’Orb. Russia and 
the Ural tab. 40, fig. 6 stimmen würde, wenn ihr nicht die breite Depression der 
Flanken fehlte; daher ist auch ihr Ventralrand gleichmässiger convex. Nach einem 
einzigen und nicht ganz vollständigen Exemplar lässt sich nichts weiter ermitteln.

F H O L A D O IU Y A  D IL A T A .

Tab. X V II I ,  ß g .  11 — 13.

Buckelwinkel r r  150«, Länge bis 40“m, in Verhältniss zu ihr die Breite 2,04, 
die Dicke 0,83, doch meist durch Druck verringert. Die Buckel liegen dicht hinter 
dem vorderen Viertel, nur ihre vordere Kante ist abschüssig, daher ist das hintere 
Ende bedeutend erweitert; dort auch klaffen die Schalen weit von einander. Uebrigens 
sind beide Enden regelmässig abgerundet. Der Venlralrand ist wenig oonvex und . 
gegenüber den Buckeln sanft eingebuchtet. Oberfläche ohne bemerkliche Depressionen. 
Die dünne oft verbogene Schale mit capillären Anwachsstreifen und Runzeln, denen 
sehr obsolete Wellen auf dem Steinkerne entsprechen. Die Untersuchung des Schlosses 
hat über das Genus entschieden. Der Schlossrand ist unter den Buckeln zahnlos, 
schwielig verdickt, nach aussen aufgerollt und setzt nach hinten zu kurzen, vorste
henden Nymphen fort. — Der Spücies-Name ist in der Ansicht gewählt, dass Mya 
dilala Phill G. Y. vol. 1, tab. 11, fig. 4 vielleicht nur ein verbogenes Fragment

40*
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derselben Art ist (?) — An der Ishma in der Nähe der Stromschnelle Serdze, im 
kalkhaltigen glimmerigen Sandsteine. —  Findet sich in den Sammlungen des Bergcorps 
unter den Jura-Versteinerungen des nördlichen Urals.

P H O JL A D O IIY A  ( f iO N n iS Y A )  V IJ B O IS , A ff. ip .

S. d’Orb. Russia and the Ural, voL 2,  pag. 469, tab- 40, fig. 15, 16.

Buckelwinkel 125°; Breite, Länge und Dicke verhalten sich wie 8 : 5 : 3 .  Die 
Rippen auf den ersten 5 — 8mnt durch kleine Querrippchen verbunden, stossen weiter 
hin unter 80° auf einander. Auf der wohl erhaltenen weissen Schale und besser noch 
in Abdrücken sieht man neben den feinen Anwachsslreifen vom Buckel ausslrahlende 
Reihen feiner Tuberkelchen.

An der Wisinga, Zull, der Syssolla und an der unteren Petschora.

Es fand sich ein Fragment einer vielleicht neuen Pholadomya aus der Abtheilung 
der Ph. cardissoideae Ag., zu vergleichen mit Ph. cingulala Ag. und hemicardia Röm., 
an der Syssolla bei dem Dorfe Wotscha. Eine genauere Feststellung der Art ist 
nach diesem Stücke nicht möglich.

SnUECUBTUS PETSCHOBA, m. mp.

Tab. X V II , ß g .  3 3 — 34. u

10mm lang, 2Sn»» breit; das vordere Ende etwas kürzer und weniger breit. 
Ventralrand ziemlich gerade, geht über in die breit gerundeten Enden, die am lineären 
Schlossrande stumpfe Ecken bilden. Schale mit ungleichen, sehr feinen Anwachs
slreifen; der Abdruck ihrer Innenseite glatt, mit geringen Spuren von Anwachswellen, 
und von einem hinteren Muskel; längs dem Dorsalrande verläuil auf dem Kem eine 
tiefe Rinne zur Aufnahme des verdickten und umgebogenen Schlossrandes der Schalen; 
doch ist leider die Stelle abgebrochen, wo der Abdruck der Zähnchen zu suchen wäre.

An der Petschora bei dem Dorfe Poluschino.
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D E K T A L im  K O B E A S I in .

Deotalium Moretnum, d’Orb. 1845. Russia and Ihe Ural by Murch., Vern., Keys., yoI. 2, pag. 454, tab. 38, 
fig. 11 — 13.

An der Syssolla bei dem Dorfe Wotscha mit der Schale, an deren Oberfläche 
man mit der Lope eine zierliche Gilterzeichnung von etwas schiefen gedrängten Ringen 
und feinen Längslinien sieht.

C E H IT H 1U M  I Y I 8 9 L L J 1 , n . a p .

Tab. X V III , ß g .  14 — 16.

Winkel der Spira 18°, der Suturen 92°, Länge höchstens IS™*, davon der 
letzte Umgang misst. Mündung länglich, schief, kahnförmig, mit einem deutlichen, 
ziemlich geraden Kanal und mit einer weit ausgebuchtelen, scharfen Lippe; Windungen 
flach, meist 9 an Zahl, die letzte oben etwas stumpfkanlig; Schale glänzend, mit 
buchligen Anwachsstreifen und mit feinen, nur unter der Lupe zu erkennenden Längs- 
linien. '— Gemein an der Syssolla bei dem Dorfe Wotscha.

H O ST E L . L .A R IA  B IS P K N O S A .

Tab. X V III , ß g .  17.

Rostellaria bispinosa, Pbfll. 1829, G. Y., t o L  1, tab. 4 , fig. 32; (id. ibid. lab. 8 , fig. 13, der Kiel der
Windungen ist nicht so median.)

  --------- Buch. 1840. Bellr. z. Best. der Gebirgsf., pag. 80.

Winkel der Spira 30°, Hübe 28“™, Breite mit Einschluss des fingerförmigen
Fortsatzes 20mm, Sulurenwinkel 80°.

Windungen mit einem medianen Kiel zwischen 2 gleich weit davon abstehenden 
stumpferen Kanten, die an den Suturen liegen; ausserdem scheinen sie glatt, doch an 
Abdrücken überzeugt man sich leicht, dass die äasserste Lage, die im Gestein zurück
bleibt, überall mit feinen, regelmässigen Längsstreifen geschmückt war. Der einzige, 
schlanke Finger streckt sein Ende fast rechtwinklig umgebogen nach hinten und unten.

An der Syssolla bei dem Dorfe Wotscha, w ie in England mit dem Denl. Mo- 
reanum zusammen.
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P liE C B O T O M A B lA  B U C H I M A .

Pleurotomaria Bnchiaoa, d’Orb. 1845. Rassia and the Ural by Harch., Vern., Keys., toI. 2, pag. 451, 
tab. 38, fig. 1 , 2.

Die Schale wird an der Colomelle ungeheuer dick, und verschb'esst eben dadurch 
den Nabel, der an Sleinkemen weit offen ist. Desshalb scheint Pl. Blödeana d'Orb. 
keine besondere Art zu sein.

Von der Syssolla bei dem Dorfe Wotscha.

FLJBfnOTAIIABIA SY8 8 0 ULB, m . »p.

Tab. X V U I , ß g .  18.

Unterscheidet sioh von der vorhergehenden nur durch die Verhältnisse; denn sie 
ist höher als breit; ihr Spirawinkel ~  60«, Höhe ~  48BD, davon der letzte Umgang 
0,38 misst; Suturenwinkel ~  67«. Unsere Figur zeigt den ungeheuer dicken Colu- 
mellenrand der Schale, der den Nabel v ö llig  v e rsc h lie s s t, ein wichtiges Kenn
zeichen dieser Arten. Einige Individuen fanden sich mit der vorhergehenden Art zusammen 
an der Syssolla und in Ermangelung aller Uebergänge können wir sie nicht für eine 
blosse Var. halten.

TURBO PV8CHUNUS.

Turbo Poschianus, d’Orb. 1845. Rnssia and tha Ural by March., Venu, Keys., voL 2, pag. 450, tab. 37, 
fig. 15, 16.

Alle Verhältnisse stimmen mit der citirten Art, nur auf dem letzten Umgange 
lassen sich nicht 15, sondern bloss 11 Längsrippen erkennen, was zufällig sein mag. 
Auf jeder Windung findet sich eigentlich ein mittleres Paar stärkerer Rippen, von denen 
die oberste den Hauptkiel bildet, zwischen 2 Paar schwächeren, von denen die äus- 
sersten, besonders die obersten sich an der Sutur verbergen.

An der Syssolla bei den Dörfern Kargor und Wotscha.

TURBO RHOIHBODES, m. mp.

Tab. X V I I I , ß g .  19 — 20.

Spirawinkel ungefähr 50«, Suturenwinkel 69«. Der umgeschlagene Calumellen- 
Rand der ovalen Mündung, die etwa» höher als breit ist, verdeckt den Nabel. Wm-
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düngen geschwollen, mit 2 starken, nicht tuberculirten Rückenkielen, nnd mit einer 
schiefen, flachen Spiraseile, die eben so breit ist als der darüber liegende freie Theil 
der Windungen; eine Längsrippe liegt an der Sutur, und 8 andere auf der Nabel
seite, die zur Columelle hin feiner werden. Der letzte Umgang hat also 11 LAngs- 
rippen. Mit der Lupe bemerkt man, dass die Äussere Lage durch schiefe sich kreu
zende Linien in rhombische Tflfelchen zerschnitten ist, auf denen diagonale Wülstchen 
erscheinen und eine verlicale Streifung erzeugen.

An der Syssolla bei dem Dorfe Wotscha.

T U R B O  W IS IW O A S C S .

Tab. X M I ,  ß g .  21.

Winkel der Spira 82°, der Sutur 58°; Höhe 19mm, davon der letzte 0,58 misst; 
Durchmesser 17,5nun. Mündung rund, nur wenig an ihrer aufliegenden Seile einge- 
drüokl, nach Steinkernen zu schliessen mit einer gesäumten Lippe, ein kleiner offener •  
Nabel; Windungen abgerundet mit einem fast glatten Abfall nach der Seite der Spira, 
der so breit ist als der übrige freie Theil der Windung, auf dem 2 stark gekörnte 
Rückenkiele und ein schwächerer, der sich an der oberen Sutur verbirgt, zu bemerken 
sind. Die Zahl der Längsrippen auf der Nabelseile des letzten Umganges ist wegen 
unvollkommener Erhaltung nicht zu bestimmen. — Diese Art zeichnet sich durch ihren 
grossen Spirawinkel aus. Sie ist gemein an der Wisinga und an der Syssolla bei 
dem Dorfe Wotscha.

iC T iB O ]! P E R O F 8H 1A JV U S.

Acteon Perofskiana, d'Orb. 1845. Russia and (he Ural by Murch., Vern., Keys., vol. 2 , pag. 449, lab. 37, 
fig. 1 2 - 1 4 .

Länge davon der letzte Umgang 0,84 misst. Buckelwinkel 110«; glatt,
unter der Lupe mit sehr feinen Längsstreifen und noch feineren Spuren von buch- 
ligen Querslreifen. Die Angabe bei d’Orb. eines Buckelwinkels von 87° hätte bedenk
lich machen können, wenn nicht die Figuren genau mit unserer Angabe stimmten.

An der Petschora bei dem Dorfe Poiuschino. .



320 Y B H s m u n r a m .

A C T M I  P E T 8 H M J B .

Tab. X V I I I ,  ß g .  2 2 — 23.

Länge 5y£®n», davon der erste Umgang »/^0 misst, Breite 5m“>: die Spira ganz 
niedrig, kuglig abgerundet, ihr Winkel sehr stumpf (150°) nicht genau zu bestimmen; 
auf dem letzten Umgange 20 feine, mit unbewaffnetem Auge deutliche, perlschnur
förmige Längsfurchen, die auch auf dem Steinkerne sichtbar sind.

An der Petschora bei dem Dorfe Poluschino.

A C T J tM  8 T H IA T IIL V S , ■ . a p .

Tab. X V I I I , ß g .  2 4 — 25.

Länge =  5,2mm, davon der letzte Umgang 0,57; Breite zz 3,2®®, Winkel der 
Spira 55°. Windungen fast walzenförmig, nur an ihrer Sutur mit dem vorhergehenden 
Umgange plötzlich eingezogen; unter der Lupe mit gedrängten, deutlichen Anwachs
streifen, die von undeutlichen' Längslinien gekreuzt sind; nach der Spindel hin mit 
11 bis 12 feinen Furchen, von denen die unterste etwas weiter abstehl. Der Spin
delrand der länglichen Mündung scheint ungezähnt. — Aehnlich ist Acteon Dnpiniana 
d’Orb. Paleont. terr. cret. vol. 2, tab. 167, fig. 1, doch durch den spitzeren Winkel 
leicht zu unterscheiden. — An der Wisinga.

T 1 J B B IT E L L A  P E T S C H M M t, n . a p .

T al. X V I I I , ß g .  26.

Winkel der Spira 12,5°, der Sutur 80°; die ganze Länge dem Winkel nach zu 
schliessen, muss 65mm zuweilen erreichen, davon die letzte Windung /'t, misst; die 
zwei letzten zusammen messen ein wenig mehr als die drei vorhergehenden; Windun
gen fast walzig, nur an den Suturen eingezogen mit 9 Längsreifen, von denen der 
oberste sich an die Sutur legt, ausserdem von sehr feinen buchtigen Anwaohsstreifen 
durchzogen. — Turritella incisa, Zielen, ist ähnlich, unterscheidet sich aber durch 
die geringere Zahl von Reifen und durch eine stumpfere Spira.

An der Petschora bei dem Dorfe Poluschino und unterhalb.
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A M K M 1 T B I B A L f V l I ,  » •  a p .

Tab. X IX , ß g .  I — 6 f var. 7— 9.

Die Beschreibung ist naoh 16 Stücken gemacht, von denen aber nur 4 vofl- 
stiacttg sind. Die Umgänge dieser scheibenförmigen invohten Art nehmen schnell an 
Höhe zu, denn der umschlossene Umgang misst an 0,4 der Höhe und 0,37 der Breite 
des umscbliessenden; der letzte Umgang nimmt ungefähr den halben Durchmesser 
([0,45 — 0,55) ein. Der N abel, dessen Weile weniger als y^  Diam. und weniger 
als die halbe Breite des letzten Umganges in seiner Mitte misst, hat abgerundete 
Kanten, und verlieft sich erst bei .dem 3-ten und 4-len Umgange zu einem sehr 
flachen Terrassengewinde mit steilen, etwas schiefen Wänden; auch scheint er bei 
grösseren Individuen wegen der Knoten sioh unregelmüssig etwas zu erweitern. Mün
dung zusammengedrückt, bei filteren y tt t  bei jüngeren y i  so breit als hoch, kol
benförmig mit gestutztem Scheitel, am breitesten unter y» der Höhe, über der Nabel
kante, unten um etwas mehr als y£ der Höhe durch den vorhergehenden Umgang 
eingebuchtet. Rücken schmal, bei IO1»111 Diam. rinnenförmig eingesenkt (fig. 4), m 
später flach mit einem stumpfen Kiele, der an der Mündung in Gestalt einer langen 
Schneppe vorspringt, abgeselzt durch stumpfe Kanten, die jederseits von altemirenden, 
länglich-zusammengedrückten, spitzen Knoten besetzt sind, deren man an grossen 18, 
an kleinen bis 24 auf einem Umgange zählt. Später entwickeln sich unten auf 
den S eiten  an der breitesten Stelle der Windung Knoten, zu 8 auf einem Umgange, 
die zuweilen schon bei Stücken von 15mm Diam. angedeutet sind, weiterhin sich zu 
mächtigen kegelförmigen Tuberkeln ausbilden, und dann die Schale in breite, zur 
Sutur hinablaufende Falten erheben. Die bis ly*““ ’ dicke, blfittrige Perlmuttemchale 
glatt bis auf seidenartige, radiale, bogigte Streifen, die von der Nabelkanle ab nach 
vom streben, in der äusseren Hälfte des Umganges eine sehnte Bucht beschreiben 
und auf dem Rücken weit vorgezogene SchneppenhQden. S u tu ren  sehr gedrängt, 
an 32 auf einem Umgange, gewinnen einen ganz eigenthümlichen Habitus durch den 
Mangel aller tieferer Bnphten, so dass Sättel und. Loben flach und breit ausgezogen 
scheinen und durch zwiebelförmige Einsenkungen in kreisbogigt abgerundete, verkehrt 
kolbige Läppchen zerfallen. Am misten zeichnet sich der weite, dreianqige obere 
Laterallobus aus,, der am tiefsten reicht, .aber, dqch so flach ist, dass man seine 
Arme für besondere Loben nehmen kannte, zumal der Grund jedes Armes ganz analog 
den anderen Seitenloben gezackt ist. Einwärts bis zur Nabelkante folgen 3 kleiner 
werdende, längliche Loben, mit engem Halse und erweitertem, zackigem Grunde, an
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dem eine meist kleinere, äussere Abtheilung sich aaszeichnet; den ersten dieser Loben 
kann man als unteren Lateral 'deäfen.: Hfcher als die vorhergehenden steht der kleine 
Dorsal, ungefähr so lang «als $reit, durc^ ein großes, zweilappiges, abgerundetes, 
herzförmiges Hülfssfittelchen in 2 enge zackige Arme gelheilt. Der Dorsalsattel, nach
dieser Deutung, doppelt so breit als lang, ist durch einen SecMdfelobus, ganz von
Gestalt des unteres LatereUobus, bis an des GruBd in 2 Hallten gethdilt, von denen 
eine jede, gleich den klafrien Lateralafitteln und dem Anxüiarsattel, durch eine zwie- 
belfötroige Eiosenkug sich ln 2 iwedappige Theile zerlegt. Man konnte die Loben
auch so deuten, dass nun jederseHs 7 zfihlt. Das Studium von Jugend-Zuständen
wird entscheiden, welche Ansicht die richtige ist. '

An der Petschora, bei dem Dorfe Poluschtno.

' Dieser Ammonit verdiente dem schönsten Gotte des Nordens, Baldur, um dessen 
Untergang die ganze NatuT trauerte, gewidmet zu werden, denn er ist wohl der 
schönste unserer Juraschichten. Entzückt er den Sammler durch sein feuriges Farben
spiel und seine Dornenkränze, so überrascht er nicht weniger bei näherem Studium 

.* durch einen Coraplex von Characleren,' der ih keine der Yorgeschlagenen Gruppen 
recht hineinpasst. Dem Habitus nach erinnert er an die Kreide-Ammoniten, die 
d'Orbigny tnberculati nennt, gleich denen seine Dorsalhöcker alterniren; seinen kreis- 
bögigt abgerundeten Blättchen der Sättel nach, an die heterophylli. Indess scheint er 
eigentlich wegen seines breiten oberen Latcrallobns und wegen der steil herabhän
genden Einsenkungen der Suturen den Amallheen genähert werden zu müssen. Das 
wird besonders wahrscheinlich durch die in demselben Blocke aufgeflmdenen Fragmente 
ohne Sutnren, von denen eines tab. 19, flg. 7 dargestellt ist, die vermuthlich nur 
eine Varietät sind. Betrachtet man anfnierksam die StemkemC des A. Balduri, so sieht 
man von den Dorsalhöckern leichte Erhabenheiten herab ziehen, von denen ein TTieil 
Sich an die unteren Domen anschüesst; diese letzteren sind oft bis zur Nobelkante 
gedehnt 4ind zuweilen durch eine leichte Einsenkung verdoppelt. Dieselben erhabenen 
Streifen sind nun an flg. 7 zu Rippeh aufgeschwollen und die Zweilappigkeit der 
Höcker ist deutlicher; zugleich ist der stumpfe Kiel zu einer schärferen Firste erhoben 
und der Rücken mehr dachförmig, eine Bildung zu der unter unseren Fragmenten des 
A. Baldttri Uebergfinge sich Anden; Streifung nnd andere Verhältnisse der Varietät 
stimmen mit dem Typus überein: Freilich wäre sie nicht in demselben Blocke gefun
den, so hätte mail sie vielleicht zu A. hecticus Rein, gebracht. 1
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Tab. X X I i , ß g .  L

S. d’Orb. in Russia and Ihe Ural by Murch., Vern., Keys., vol. 2 , pag. 432, tab. 34, fig. 1—5.

Zu der Synonymie in d’Orbigny’s vortrefflicher Beschreibung1 wäre noch der A. 
Sowerby, Mül., M. C. tab. 213 als Varietät zu ziehen, defin ganz ähnliche Frag
mente, zusammen mit dem typischen A. cordalus hat v. Middendortf aus dem nörd
lichsten Sibirien vom Fl. Olenek erhallen. Dagegen muss das Citat des A. corda- 
tus, Ziel, ausgeschlossen werden, da es zum A. aKernans, Buch, gehört. — Unsere 
Stücke von der S y sso lla  bei dem Dorfe W o tsch a , wo sie nicht gemein scheinen, 
zeigen, dass die Art über 2 deo. m. Diam. erreichen kann. Die Loben sind loc. cit: 
nicht ganz richtig erkannt worden, und sie sind desshalb hier in natürlicher Grösse 
von Neuem dargestelll. Namentlich ist der Dorsallobus nur wenig kürzer als der 
obere, dreiarmige Lateral, der mit dem Dorsalsattel sehon die ganze Süssere Hälfte 
des Umganges einnimmt. Enger ist der erste Lateralsaltel; der zweite Lateralsattel 
reicht schon bis an die Nabelkante und an der Basis seines Ventralschenkels Hegt die 
Zacke des einzigen kleinen Auxihariobus, deren innere Seite bis zur' Sutur' anstelgt. 
Die Angabe von unpaariger Theüung der Sfittel entspricht nicht dem Augenscheine, 
da sich meist 2 Terminalblättchen, von denen nnr am i-sten Lateral das kleinere 
auswärts, an den anderen Sätteln immer einwärts (zum Nabel hin} liegt, auszeichnen.

1 > <
A n n O K lT E S  A L T E R X A A S .

Tab. X X II , ß g . 2.

Ammonites alternaos, Buch, 1828, Petrif. rem., tab. 7 , fig. 5; — id 1839, Jura ln Deutschland, pag. 70.
  gracilis, Ziet. 1830, Yprsf, YfOtf., tab. 7< fig..3, ,
  cordatns, id. 1831, ib. tab. 15, fig. 7.

•; ■ ■ alteman», Quenst. 18^3, FISUg. Wirte mb., pag. 39p et 439. v
  subcordalus, d’Orb. 1844. Russia and the Ural by Murch., Vern., Keys., vol. 2, pag. 334,

tab. 34, fig. 6 , 7.

Am der. Petsohora unterha& der Ishma, hie und da. —  An aaseren Stücken 
lassen sich die Loben gut studieren, die nach demselben Typus wie bei A-.QOrdatus 
gabildeti Sind; auch, hier fälk der ober« LaBirglsallel sohon in die innere Hälfe der
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Windung and die Zacke des einzigen kleinen Aaxiliarlobus liegt auf der Nabelkante. 
Der Dorsallobus liegt innerhalb der RÜckehAirche, ist fast so lang als breit und bis 
zu y ,  der Höhe durch ein breites Mediansfittelchen, mit breitem (wie gewöhnlich) 
dreilappigem Scheitel getheiit. Der Dorsalsattel ist breiter als lang, ein wesentlicher 
Unterschied von A. cordatus; nur halb so breit ist der erste Laterallobus, — der tiefste 
von allen, der doppelt so lang als breit ist. Eben so breit* ungefähr ist der erste 
Lateralsattel. Der 2-le Laterallobus ist nur halb so lang und etwas enger als der 
erste. Die kleineren Einschnitte sind stumpf und wenig tief mit Ausnahme der Ter
minalspilze des ersten Lateral. Die breiten Scheitel der Sittel sind zweitheilig, mir 
ist die äussere Abtheilung am Dovsalsatlel viel grösser und selbst gelappt; die senk
rechten Seiten der Sättel zeigen am 2-ten Lateralsattel zu 2 undeutliche, an den 
übrigen zu 3 deutliche Einschnitte. —  20 Kammern stehen in einem Umgange.

Diese Art scheint nicht viel über SO»»11 Diam. zu erreichen, und hat dann 3j/a 
Umgänge; die Weite ihres Nabels misst weniger als die Höhe der Mündung, doch 
bald mehr, bald weniger als die gegenüberliegende Umgangshöhe. Der Rippen zählt 
man 30 bis 40 auf einem Umgange, die you der Sutur her anschwellend erst stark 
nach hinten geschlagen aursteigen, von der stumpfen Seilenkanle ab mit einer schwa
chen nach vorn gekehrten Convexität ziemlich radial verlaufen und im dorsalen Vierte  ̂
hakig nach vorn gebogen sich verschmälert in den beiden glatten Dorsalrinnen ver
lieren. Ganz unabhängig davon sind die dreifach zahlreicheren Körnchen des hohen 
Kieles, der wie eine besponnene Darmsaite die Windung umschliesst. Die Rippen 
vermehren 6ich nach aussen meist durch Einsetzung, oder durch scheinbare Gabelung, 
aber so unregelmässig, dass auf einigen Stücken 1£, an anderen 6, oder weniger auf 
einem Umgange hinzu kommen, ja eine Seite entspricht darin nicht immer der ande
ren; eben so unbestimmt ist der Punkt, an dem sich die eingesetzten Rippen verlieren, 
denn er schwankt vom äusseren Viertel bis zum inneren Drittel.

Omilt

AlcmOMTES JiSOV, Rein. «p.

Tab. XIX, vo r. gemma/a, ß g . 10—11;  —  vor. Pollux , ß g .  12—13, tab. 22, ß g .  3 —7.

S. d’Orb., Ross, and Ute Ural, yol. 2 , pag. 442, tab. 36, fig. 9 — 15.

Findet sich in «mannigfachen Abänderungen an 4er Syssolla bei dem Dorfe Wot
scha und an der Wisinga.

D ie  ty p is c h e  F o rm  is t  t r e f f lic h  v d n  d 'O r b y g n y  le e .  c K . d a rg e 6 le U t, d e r  d e n  w e ile n
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Spielraum der Abänderungen bezeichnet hat. — Merkwürdig ist besonders, wie sehr 
die Lobes gleichfalls dem Alter nach varilren, was die Figuren 3 und 4 unserer 
Tafel 22, die von den untereinander liegenden Windungen desselben Individuums 
abgeseiehneC sind, beobaditen lassen. Von einem noch jüngeren Stücke der var.
gemmata rührt die Lobenzeichnong flg. 5 her. Man sieht wie im Anfänge der Dor
salsattel schlank und kaum breiter als der Laterallobus ist, weiterhin allmflhlig doppelt 
so breit, und breiter ab lang wird, wobei zugleich der Umgang bis auf die Knoten 
an der Seitenkanle glatt geworden ist. Diese Aenderung rührt wohl davon her, dass, 
so wie die Windung höher wird, zugleich die Lobenlinie gereckt wird. Dasselbe stellt 
sich daher an solchen VaridtMen, deren Nabelweite immer Diam. beibehält, von 
denen auch d’Orb. spricht, nicht ein; ihre Loben zeigt unsere fig. 6. Sie behalten 
ihre Jugendfora gMohsam Mager bei, denn noch die Rippen sind noch bei 1 dec.nk 
Diam. deutlich, werden aber flacher und bilden kaum noch Knoten am Rücken; selbst 
die Knotenreflie auf den Seiten b l dann verloren gegangen, die übrigens individuell 
sieh wenig entwickelt, und statt ihrer dehnen sich von den Knoten der Nabelkante 
her dicke Strahlen aus, die sich d a n  weiter sobeinbar büschUg zerthefleo. Von einer 
solchen Varietflt ist A. Kirghbeosis d’Orb. Russia and the Ural, voL 2; pag. 431, 
tab.-33, fig. 6, 7 kaum verschieden und Buch hatte eine noch weniger mvolute Fein 
in den Beiir. zur Best. der Gebirgsf., pag. 100, ab A. apertas unterschieden. Sie 
kann daher ab var. aperta aufgefübrt werden. Eine andere elegante Var. stellt unsere 
fig. 10, 11, tab., 19 dar, die var. gemmata heissen mag, um eben von Phill; eta- 
gefflhrten Namen zu benutzen. Die ausgezeichnetste Var. ist aber der A. Pollux, so 
wie Buch ihn b :  Trob planches d’Ammon., tab. 2, fig. 3 fixirl und in seben Beitr. 
pag. 76 erwühnt hat. (S. tab. 19, fig. 12, 13 und lab. 22, fig. 7.) Bei ihr werden 
der Rippen so viele, dass oft zwei auf eben Bückenknoten auslaufen; die letzteren 
dehnen sich dabei so ans, dass der Rücken stets gerippt b l, was übrigens auch bei 
anderen Var. zuweilen eiatrlift. Siebt man untet den gesammelten Stücken solche, an 
denen von fünf Büokenknoten nur eber zwei Sippen verbindet und andere, wo diese 
Bildung noch seltener wird, so darf man diesem Kennzeichen keinen specifischen Werth 
beilegen. Freilieh würde es nicht schwer fallen, zugleich scheinbare  Unterschiede 
ans den feineren Ebsdhnfiteft dm Lohen (tab. 22, fig. 7 ) herzuleiten, doch würde 
man damit nur Individuen okaraoterisiren Bemerkenswerth b t aber, dass bei den 4 
bdividaea der var. PoUnx, die ans Loben zeigen, die LateraBoben b  die Laterai- 
sfittel der vorhergehenden Sutur ebgveifen, was an keinem nnserer vielen Stüokc 
anderer Var. zd sehen ist. Hängt aber das nicht mit der stärkeren Runzelung und 
daher Verkdtamg der Schale zhsammcn?
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Anmonites mosquensis, Fisch. 1842. Rgv. d. fossiles 84 f̂yscog, p«g. 13,; 14b. 3, jjf. . 4 ^  7r ,
  Fischerianus, d’Orb. 1845. Rnssia and the Ural by Horch., Vern., Keys., vol. 2, pag. 441, lab. 36,

fig. 4 - 8 .
1 f• 11 » ‘ *

ln Fragmenten von den Ufern der Syssolla bei deuDerfe Wnteoba .end w » der
Wisinga; doch ist diese von d’Orhigny trefflich durgeatelite Artnichl su.'vefkennem 
Die Windungen sind sohon bei 15“* Höbe merUioh asawnengedrdflht^ das Ovnl 
Ihres Quersobnittes wird mir durch die etwas engenogeaen Sutuakaaton «Ml durch*dm 
wegen gerngerer Involution bloas um der Windnagdtöhe etegedrüoUon Bauch 
unvollständig. Auf den Seiten stehen 6 bis 7 lUppon aufeinerlAngft, die so viel
als die Windmgshöhe in der Mitte des gemessenen Fragmentes beträgt; -sie spalten
sich meist in der äusseren Hälfte, schlagen sich tnerkvtHrdigervreisc hakenförmig z u -  
rflek und verlieren sieb en dem glatten, mittleren Rückenbande, ohne darüber weg zn 
riehen. Zwischen Seite und Ricken bilden sich in Abständen von . & bin 9 Bippen 
sehr stumpfe Tuberhelcben. Unsere Loben -Zeichnung, in natürlicher Grösse, stäupt 
genau nUt d’Orbiguys Darstellung. ■. • . ; 1

i n n o x i T k s  s v s s o U i ^ .

T a l.  XX, f ig . 1 - 3 .

N u r  a u s  F ra g m e n te n  v o n  d e n  U fe r n  d e r  S y s s o lla  b e i d e m  D o r fe  W o ls e b a  b e 

k a n n t ;  d e r  v o rh e rg e h e n d e n  A r t  v e rw a n d t  d u r c h  e in e  K u a a m m e n g e d rü c k S e , an Banehe 
w e n ig  e in g e b u c h te te  M ü n d u n g  m it  f la c h e n  * S e d a n  und d u r c h  e in  g la t t e s  R & ck e n b a n d ^  

a n  d e m  B ic h  d ie  R ip p »  h a k e n fö rm ig  n a c h  h in te n  g e s c h la g e n 1 v e r lie r e n ,  ü n te a s e fa e id e t 

s ic h  d u r c h  d ie  g e r in g e  Z a h l e i n f a c h e r  R ip p e n  :, a n  3  b is  A  a u f  e in e r  L ä n g e ,  d ie  

s o  v ie l a ls  d ie  W in d u n g e h f ih e m  d e r 'M il t e  d e s  g e m e n e h e a  F ra g m e d te n  b e t r ä g t ;  v o n  

d e n e n  e in e  je d e  a n  d e r  ä u d s e re a  u n d  in n e r e n  S h ite n b a n th  z u  e in e m  a u s a tD ia e a g n ä -ü c k *  

te n  T u b e r k e l a n s c h w f llt .  Z w is c h e n  d e n  R ip p e n  bemerkt m a n  h ie  und d a  e in  fe in e s  

lin e a r e s ,  w e n ig  d e u t lic h e s  L e is U h e n .  . A u c h  d fe o h  d ie  iL o b e a  u n te r s c h e id e t  s ie b  d ie s e  

A r t ,  in d e m  d e r  2 - t e  L a t e r a ls a t t e l e b e n  s o  h o d »  a ls  d e r  l - 4 t e  s ic h  an d e r  S r iu r  m it
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älter' sehr'kleinen Ateke, die vfeF höbet "bis der 2>4e Laterattobofl steht, verbirgt; 
wöhrend bei1 A. mosqöerisis «ln tiefer stehendet,1 BeMefer Auxiliär-Lohns and Sattel 
nodh au sehen rind.
.1 i■.■.■ 11 i

* PlaM N fab.
. i I .  1 ! i <:

■ 1  ' A n t i n V M  n P L E l .  S«w.
  i ,

S. d’Orb., Russia and the Ural by Murch., Yern., Keys., vol. 3 , pag. 444, tab. 37, fig. 3 , 4.

Die gesammelten Stücke stimmen voflkemmen mk «t’Oifeigny's classischer Dar- 
Stellung dieser A ll Bemerkenswerth ist die Identität ihrer Lobenföim mit der des
A. mosquensis Fiseh. oder Fischeriänus d’Orb. — An der Syssolla ̂  bei dem Dorf» 
Wotscha. Ein Abdruck, wahrscheinlich’ derselben Art, fand sich an der Petschora 
otTras oberhalb Poluschino;

/ i
JÜBcreefpSaW.

. i » ; > '

A iB M aM irtö  p o l i  r r  ruMttJB w n ^ r t n u i ,  n . »r .
. 1 ■ i, i ■ ■ ■ , : .  1 ■ i ■ !

JPofypt. tab. X X I y ß g .  ly  2 ,  3 ;  tab. X X II, ß g .  9,
D ip t. tab. XX, ß g .  4 , 5 ; tab. X X II, ß g .  IQ.

ftwef Arten ‘ die kich dhrch gemeinsame Kennzeichen von allen anderen unter
scheiden. Ihre Windungen sind gehr aufgeirieberr und umsciilfessen einander an */*• 
N abel offön, kreiselförmig vertieft, mit steilen, gewölbten, stark gerippten Wfinden, 
dessen Weile ([an der Sator gemessen) kaum so viel als die Höhe des letzten Umgan
ges der Mündung gegenüber misst, nnd der1 mit abgerundeten' Kanten in die Seiten 
übergeht. Q uerschn itt breiter als hobh. R ücken abgerundet. Für jeden Umgang 
treten 15 bis 26  Rippen ans dem Nabel hervor, schwellen dicht darüber dick an, so 
dass sie bei Stücken von 60** Diam. schon eine Reihe starker Tuberkel bilden 
(Unterschied 'Von 1 maorofce^halns Schl., tumidus Rein., Hervey Sow.) und sich dann 
sögfeich spalten ln Äweige, die auf Weiteren Umgängen selbst wieder zum Theil
dfeArtom sihd und sc  rabhr Und mbhr eomplfcirte Rippebbüschel bilden, die wenig
nach vom geneigt uhgeSchwächt -über de» Rücken fortsetzen. Die Furchen zwischen 
dMM'Rüsehein1 lassen sieb leicht verfolgen' und Arerden einwärts anf den Windungen 

• breiter bnd; tiefer; — doch rächt ‘so tief als bef A. Viigatus, dessen Rippen auch 
darin gwu vefedüeden sind, dass1 sie* aus einer ein£i£eü snccessive in verschiedenen



m T IR S ranU IN E R .

Höben hervorzusprcsaen scheinen. Alle Rippen Magen dichotom zusammea; In der 
Natur viel deutlicher als auf unseren Figuren; ein wichtiger Unterschied von anderen,, 
bei denen viele Rippen vereinzelt sich verlieren und einselzen. Besonders entfernt daa 
die Formen von Ähnlichem Habitus, die v. Buch und Quenslddt unter dem Namen A. 
inflatus Rein, zusammengefasst haben, dessen Typus nach Buch in gewissen Alters- 
zustAnden zwei seitliche Knotenreihen haben soll, nach QuenstAdt aber einen breiten 
g la tte n  Rücken; Kennzeichen die unseren Arteu vtiülg fremd sind. A. inflatus, bei 
Reinecke selbst, hat keine Rippen, dagegen LAngsslreifen. — Die Loben und SAltel, 
von denen man zwei jederseits für Auxiliär halten kann, sind nicht tief zerschnitten 
und strecken sioh alle in der Lfingenrichtung des Umganges; (an einzelnen Individuen, 
z. B. flg. 10, tab. 22 wird der erste Auxiliär schief verzogen). Der Dorsal ist der 
Mngste und der Reihe nach nehmen die anderen ab und rücken höher hinauf, (flg. 10, —* 
von einem Individuum, an dem die Auftreibung der Windung die Loben etwas ver
rückt hat, — zeigt eine kleine Ausnahme iu letzterer Beziehung). Widdig ist, dass der 
erste Auxiliarlobus immer und bei nicht ganz grossen Individuen auch der erste Auxi- 
liarsattel entschieden auf der Seite über der Nabelkanle liegt.

A. p o ly p ty ch u s , tab. 21, 22, fig. 9. In der Jugend sind die Flanken der 
Windungen etwas abgeplattet, der Rüchen flaob gewölbt und breit; spAter neigen sich 
die Flanken und der Rücken erhebt sich auf dem Querschnitt zu einem hyperbolischen 
Krümmungsscheitel. Die Mündungshöhe sen k rech t gemessen betrügt der Breite 
und sinkt auch bei den jüngsten kaiim unter */£. Schon bei 30"““ Diam. und selbst 
bei noch kleineren Individuen giebt man pofrlome Rippen. Loben und SAttel sind 
sehr schlank; der Dorsal*- und die LaieraUobea nicht weniger als doppelt so lang als 
breit. An jedem Sattel ist zwar wie gewöhnlich ein stArkerer Tenninaleioschnitt zu 
erkennen, aber von den dadurch gesonderten BlAttchen ißt am Dorsalsattel das Äussere 
bei weitem höher und breiter, an den LateralsAtteln wieder das innere, so dass man 
eine unpaarige Theilung annehmen könnte; dagegen scheinen die Loben zuweilen 
paarig (z. B. der erste Lateral unserer Figur), weil sich die Einschnitte zu beiden 
Seiten der Terminalspitze nicht gleicbmAssig entwickeln.

Dies ist die vorherrschende Art an der ganzen ratteren Ishma bis 8 Werst über 
dem Dorfe Karta-Jol; besonders hAufig ist sie in der NAhe des Dorfes Stachele, doch 
da meist zu einer discoiden Form platt gedrückt. Aber die constanten Kennzeichen 
der Rippen und der selten zu beobachtenden Loben erlauben die Art immer zu erken
nen, wie Ähnlich sie auch den Planulatea, namentlich dem A. polyplocus, dem Hafctt« 
nach, wird. v. Middendorf hat Stücke derselben Art vom Olenek, fall, des Eis
meeres in Sibirien, erhalten nnd nach, ihnen ist unsere Figur 2 , so wie die Loben-
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zewhnimg, die wirgfenz eben so, doch weniger vollatändig, auf Stöcken von der 
Iabma beobachtet haben, gemacht.

A. d ip ty ch u s , unterscheidet sich von der vorhergehenden Art durch Form, 
Rippen und. Loben. Der flach convexe Rücken ist so breit gedrückt, dass er bis an 
die Nabelkante reicht, oimo alle deutliche Flanken; der Quersohnitt der Windungen 
bat die Form eines bogenförmig zngescfanittenen Bandes, das den Nabelwänden ent
sprechend gestutzt Ist, nnd ist kaum so hoch (senkrecht gemessen) als breit. 
Bm so niedrigen Umgingen kann diese Art nie den Durchmesser der vorhergehenden 
erreichen, auch deuten die grössten Fragmente nur auf einen Diam. von 110*». — 
Die Rippen sind anfangs nur diehotom; an ewigen Individuen mit den Rippen der 
Mderen Seite atterüirend verbunden (wie bei A. omphaloldes Sow.), an anderen 
symmetrisch entsprechend; erst bei 50™“  werden sie polylom. Der Dorsallobus und 
besonders der erste Lateral sind nicht 2 mal so lang als breit; die beiden Tenninal- 
bttttehOn des Dorsals&Uels sind so wenig an Höhe und Breite verschieden, dass sie 
entschieden ein Paar bilden. 15 bis 16 Kammern auf einem Umgange. Trotz dieser 
Unterschiede wäre es möglich, dass sich einst Uebergfinge finden, die beide genannte 
Arten zu Varietäten herab würdigen würden.

In grösser Menge an der Mündung der Ussa; auch an der unteren Petschora.

in n e in T E S  t c h e f h e ii.

T al. XX, f i g .  € ( ta l. XX II, f i g . 11— 12.
Var. •temalobu*, tab. XX , f ig .  7 ; tab. X X II, f ig . 1 2 - 1 3 .

Ammonites Tchefkini, d’Orb. 1844. Russia and Ihe Ural by Murch-, Vern. Keys., vol. 2, pag. 439, tab. 35, 
fig. 10 — 15.

Der Nabel bildet ein tiefes kreiselförmiges Gewinde und zeigt stets etwas unter 
einander hervorlretende Windungen, zumal in der Jugend, wo seine Wände niedrig 
and seine Kanten abgerundet sind; seine Weile an der Sutur misst an halb so viel 
als die Höhe des letzten Umganges der Mündung gegenüber, immer viel weniger als 
die halbe -Höhe der Mündung nnd das unterscheidet die discoid zusammengedrückten 
Jngendznstände von dem A. Lamberti, omphaloides und Leachii Sow., die alle den
selben Habitus haben. Mil dem Alter erbeben sich (Im Nabelwände, der Rücken wird 
flich-rand, der Querschnitt ganz wie bei A. diptychus, nur ist dann die Nabelkante 
soharf. In der Jagend 'entstehen auf jedem Umgange 30 bis 35 Rippen anf der 
Nabelwand, schwellen über der Naheikante etwas an nnd laufen nach vorn gebogen

42
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über den Rüchen weg; zwischen fac ti setfceh im mittleren Drittel meist zn einer} 
oder auch zu 2 und 3 Rippen ein, von denen nur einige besonder» in der enthd 
Jugend sich so an die Hauptrippen schüessen, dass eine Wiehre Dichotomie entsteht. 
Da wo sich die Rippen vermehren sind sie alle meist etwas schwächet a lsa n f (J0* 
Nabelkaate, schwellen aber nach aussen wieder an, um auT dein Rückenotwas vor- 
gezogene diche Bogen, mit steilerem hintern Abfidle, zn bilden. In demi Mansne  ̂
als die Nabelkaate sich erhebt, glätten sich diese Rippen Oder Ftdten der Schale mehr 
aus und verschwinden -etrf der Nabelwand bald ganz; ist die Nahetfcdnbe scfcaef ge wer
den und der Rücken platt ausgesponnt, so wird die ganze Windung glatt. —  Sehe 
bestimmt Sind die Verschiedenheiten der Loben dieser Art von den vorhergehenden] 
Der erste Lateral steht tiefer als der Dorsal (nur bei einzelnen sehr kleinen Individual 
steht der Dorsal eben so tief, z. B. flg. 11); der erste Aüxtür liegt sebon unter 
der Nab&kanle. Die Sättel sind so tief zerschnitten, dass besonders der dorsale laoge^ 
gefiederte, eng gestielte Blättchen zeigt; abgesehen von diesen Einschnitten, halfen sie 
breit zugenförmig abgerundete Formen.

Es ist nöthig die typische Form, von einer anderen, die wir vorläufig stenolo- 
bus nennen, nach den Loben besonders zu1 unterscheiden, um so mehr, da unterge
ordnetere Kennzeichen in Bezug auf die Form des Nabels und1 die Ausbildung der
Rippen damit Zusammentreffen.

T y p u s : Die Weite des ersten Laterallobus zwischen den oberen Sattelblättchen 
gemessen, beträgt mehr als die halbe Breite der anliegenden Sättel und immer mehr
als */£ der Länge des Lottos. Der Nabel hat schon1 bei 8tom Weite steile hohe
Wände, die unter 50® gegenefnandr geneigt sind (s (ab. 20, fig. 0) und damit
hängt zusammen, dass scjhon bei (jOmm Diam. die Rippen ohsolct werden und bald 
darauf verschwinden.

Var. s len o lo b u s: Der erste Laterallobus ist nicht halb so breit, als die anlie
genden Sättel, bei Stücken von 50mm Diam. schon 3 mal so lang als breit, bei

i
grösseren 4 bis 5 mal so lang und versehen mit auffallend dünnen langen Einschnitten 
(tob. 22, fig. 13, 14). Der Nabel hat bei 20mm und 3O"1;" Weite noch sehr schiefe 
unter 80° gegeneinander geneigte Wunde (lab. 20, fig. 7). Auf Stücken von 60mm 
Diam. sind die Rippen noch sehr deutlich und verschwinden erst bei 100mm Diam. ,

Unter dfesBn Formen giebt es wiedenfei 2 Abänderungen, die auf dem erste» 
Blicke bedeutend scheinen. Eine mit den gewöhnlichen runden Rippen, denenino 8; 
auf dem Rücken ln einer Länge' stehen, die so viel als d ie ,Dick« des. gemessenen 
Fragmentes beträgt; — die . andere nur mit 4 Rippen, auf. einer: eben..so bestimmten
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Strecke des Rückens; zugleich Sind die Rippen ungleich höher und schärfer, die 
Nabelkanlen etwas aufgetriebener, die Flanken oll mehr gegeneinander geneigt. Die 
letzteren Formen haben ganz, den Habitus dps Leaclyü Itw bei der ersteren bemerkt 
man gewöhnlich auf den Seiten längs der Nabelkante eine seichte Einsenkung.

Diese Art zusammen "mit der Cngfofcigen Varietät herrscht in den Juraschichlen 
der Syssolla vor; sie fand sich bei den Dörfern Wotscha, Kargor und an der Wi- 
singa; ein Fragment derselben wurde an der Wischera gesammelt und ein Exemplar 
in Troitzkoe, an der Petschöra, angeblich von Koshwa, erhalten.
• , * , . -t ' ,

• ' , '  ’ . '

AJIWOÄTITES ISHRLK, n . ip*

Tab. X X , ß g .  8  — JO f tab. X X II, ß g .  IS.
i

Eine ganz invohitc, dlscolde Form; der Nabel eng, lochförmig, mir auf Durch
schnitten kann man seine Breite bestimmen, die 0,14* Diam. beträgt. Die Windungen 
treten gar nicht unter einander hervor und die Nabelwände, nnter 40» gegeneinander 
geneigt, bilden eine vollkommen kegelförmige Vertiefung. Der umschlossene Umgang 
misst 0,44 der Breite und 0,57 (vertical gemessen 0,66} der Höhe des umschlies- 
senden. Die Mündung ist immer zu^uuuepgedißckt, 4 bei 20®”» Diam. halb so breit, 
bei 80 bis 90mm Diam. 0 bis so breit als hoch. An 25 runde starke Rippen 
strahlen vom Nabet aus, vermehren sich mitten auf den Seiten meist durch Einsetzen 
einer neuen Rippe in den Zwischenräumen und theilweise durch Dichotomie, verlaufen 
fUit rückwärts gewandter Convexilät (rocht buchlig) etwas nach vom und bilden auf 
dem Rücken, wo sie am stärksten sind, vorgezogene Bogen. 19 Kammern in einem 
Umgänge. Die Sättel, abgesehen von den tiefen Einschnitten, haben nicht eine so 
breit zungenförmig gerundete Form wie an den vorhergehenden Arten, sondern spitzen 
Sich von der Basis ab entschieden zu; desshalb sind auch der Dorsal- und der Late- 
ralsallel in der M itte weniger breit als der Dorsal- und erste Laterallobus an ihrer 
Ausm ündung. Der Laterallobus ist der tiefste, dann folgt der Dorsal, dann der 
zweite Lateral; ein Auxiliarlobus und Sattel liegen noch völlig auf den Flanken. — 
Durch den engen Nabel, verbunden mit einer (in der Jugend stark) comprimirlen 
discolden Form, scheint diese Art von aBe Macrocephalen verschieden.

Sie herrscht in den untersten Juraschichlen an der Ishma, oberhalb der Strom- 
schnelle Serdze, vor.

42*



932 T O raraO M M B K .

C o r M M r U , A w J k .

A M U K a m iE S  C O R O SA T U B . B r n |.

Var. aneept, tob. X X , ß g .  11— 12.

S. d’Orb. Ross, and (he Ural, vol. 2 , pag. 440, (ab. 36, flg. 1 — 3.
I

Fand sich in einigen sehr grossen Exemplaren an der Syssolla hei Wotscha, 
wo er übrigens nicht gemein scheint. An so grossen Individuen liegt der zweite 
Laterallobus nicht ganz unter, sondern theilweise auf der Seilenkante; zwischen den 
Knoten ist die Seitenkante abgerundet, nicht scharf; und die Knoten dehnen sich nicht 
nach der Sutur hin zu deutlichen Rippen aus, ganz so wie d’Orbigny es dargestellt 
hat. — Auffallend ist dass die Kante zwischen Seile und Nabel statt wie bei anderen 
Arten mit dem Alter schärfer zu werden, umgekehrt auf den kleineren Umgängen 
immer bestimmter wird und so zu dem Amm. anceps Rein, überführt, von dem sich 
ein Exemplar auch bei Wotscha vorfand; das hier abgebildet ist. Die Lobenzeich- 
nung, die loc. cit. sehr richtig dargestellt ist, zeigt auf diesem kleinen Individuum 
keine Abweichung.

Y e n  R E L E IH in T E lV .

Die Betrachtung der Belemnilen Russlands hotte allein sohon die Einförmigkeit 
unserer weit verbreiteten Juraschichten beweisen könne». Unter gegen 400 Stücken, 
die auf dieser Reise gesammelt wurden, finden sich so wenig oonstanle Verschieden
heiten, dagegen immer so ganz dieselben wesentlichen Kennzeichen, dass man nur eine 
Reihe von Varietäten zu sehen glaubt. Bei allen misst die Länge der Alveole 2]/t 
bis 3 mal so viel als ihr seitlicher Querdurchmesser, mit anderen Worten ihr Alveo
lenwinkel betragt 21p und schwankt um ein Paar Grade auf und ab. Alle Alveplen 
krümmen die Spitze etwas gegen die Bauchseite herab; ihre Kammern sind nach 
der Spitze hin i y i mm, nach oben hin an 2«Pm hoch und auf einer Höhe die so viel 
als der seitliche Querdurchmesser in der Milte des gemessenen Alveolenstüokes betragt, 
stellen unten an 7 oben an 8. Die Zeichnungen auf den Alveolen stimmen mit denen 
von d'Orbigny in der Paleonl. franQ. für verschiedene ,Aiten gegebenen genau überein. 
Die S cheide  immer nach der Alveole hin erweitert, besteht aus übereinander ge
wachsenen Düten, deren senkrecht fibröse Wandungen auf dem Rücken dick, dünner 
an den Seiten und am dünnsten auf dem Bauche sind, wo sie sich mit einer spalt-
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föhnigen Nalh schliessen. Da auf diese Weise die Oberfläche der Banohseite sieh 
an langsamsten Von der Axe der Scheide entfernt, so wird der MiUelponkt des 
Querschnittes excentrisoli, der Bauch flacht sich ab, und die 'Fasern, um auf die 
flacher werdende Bauchseite senkrecht auszulanfen, krümmen sich gegen einander. 
Die Schichten, wegen ihrer grossen Zartheit am Bauche, blAttern längs dem dort 
befindlichen Spalte leicht aus, besonders an der Stelle wo die snbcyhndrische Form 
in die coniscbe Spitze übergehet, and durch die Krümmung der Länge nach die Schich
ten gespannt scheinen. Hier geübt sich daher gar oft eine tiefe Furche ein und von 
ihr aus lösen sich die Blätter der Düten ab. Oft wird so die ganze Spitze abge
blättert und verkdrzL Diese ExfeiiaÜon musste schon während des Lebens der Thiere 
vor sich gehen, denn neu gebildete Schichten kleiden oft mehr oder weniger die 
ExfoliationsfhrChe aus, dann wird der' Querschnitt am Bauche mehr und mehr einge
buchtet und mehr transvCrs. E äzeäe Individuen, die dem ExfoBationsprooess vöOig 
entgangen sind, zeigen einen besonders gegen die Spitze abgeplatteten Bauch mit 
einem, feinen mittleren Längsspalt und eine verschmälerte, zuweilen etwas zitzenförmige 
Spitze. Von diesen Individuen lassen sich aUe Uebergänge zu soldien nachweisen, 
wo die Furche breit bis in die AJveolargegend zieht. — Auf allen Scheiden wird 
man ansserdem durch den Lichtreflex an jeder Seite, dem Rücken genähert, eine 
Längsdepression, die sogenannte Dorsolateral-Furohe, erkennen, begrenzt von 2 sehr 
stompfen Kahlen, von denen die untere von einer nur an wenigen Stellen zu bemer
kenden unteren Lateralfurche gewöhnlich begleitet ist. Die Deutlichkeit dieser Lale- 
ralfutchen variirt individuell. Die Aptcailinie beginnt bei allen Formen an der Alveo- 
tartpltfee excentfisch (in Ws */* des dorsalen Querdurchmessers) und wird im
weiteren Vertaiife, wobei sie $re Convexildt zum Bauche hin kehrt, mehr und mehr 
exCentrisoh. — Es bleibt noch die Berücksichtigung des Querschnittes und der Länge 
übrig, beide so mannigfachen Veränderungen dem AKcr nach unterworfen, dass man 
darauf hin nur Formen von gleicher Grösse conlrastiren darf. Um aber zu bestimmen, 
wüsgleioh grosse Individuen sind, bedarf man eines leitenden Maasses, das sich nur an 
der Spitze der Alveole finden kann, von der aus die Schaienbildung nach allen Seiten 
h ä  ä  verschiedenem Grade fbrtschrcitet. Der sertllc-he Q uerdurchm esser des 
Q uerschn itte«  der Scheide an der A lv eo len sp itze  empfiehlt-stab besonders 
dadurch als Maassriahelt, weil er durch die ventrafe ExfoUatän nicht verändert wird. 
Mit dieser. Einheit messen wir dm Länge des durch den genannten Querschnitt abge- 
sehnittbneo Scheidönstäekes^ und nennen das die Längc i des Be-iemniten. Der 
genannte Querschnitt ist netürliott im der ersten Jugemk fast immer kreisförmig, wird 
mit dam Alter comprhss durch (Be überwiegende Dioke der Lagte» am Rücken, oder
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depress, sobald die Dicke der Lagen an beiden Saiten I zusammen flberwlegt, erier 
am Bauche ditech Exfdliation viel Substanz vettoren gehL — Die Lfinge schmal d u  
wichtigste Kennzeichen zur Unterscheidung der russischen Arte» zu sein, nur muss 
sic immer ihr verschiedene AHersznstände auch besonders bestimmt werdeta, und wie
wohl d ’Orbigny’s gründliche Auseinandersetzungen auch gegen dieses Kennzeichen 
misstrauisch gemacht haben, da naeh Analogien an leheoden Cephalopoden die Mann* 
eben ongieioh längere Scheiden als die Weibchen haben k ö n n ten , so bleibt doch 
kein besseres Kennzeichen fite unsere Formen übrig. A u f dOrbigny’s Jnpounle Auto- 
ritat hin, der so viele Hundert von Belemnilea studiert hat, nehmen wir an, dam 
die russischen Arten alle eigenlhümtich sind und ibeilen sie in la n g e , m ittle re  
und kurze  ein.

i .  L ange B elem nilen. Bei 10®“  Lateralbrei lo des Querschnittes an der 
AlveoleBspHse, betrögt die Länge des abgeschndteaen Scheidenslüokes 9 mal so 
bei 20““» LntecaUireite wenigstens noch 6 mal se viel als die Breite, oder mehr. —* 
Dahia gehören Bai V olgensis, m agnifioua und borealis d ’Orbigny. Die betdn 
ersten sollen eiben Aheolamiakei von 27« (eine Angabe die mit der Zeichnung des 
Bel. Volgensis Russia'and the Ural tab. 28, fig. 3 niohl stimmt) haben and sind auf 
unserer Reise nicht vorgehomraen. Den B. b o rea lis  bat d'Orbigny nach ein Paar 
kleinen Fragmenten aufgeatellt, an..denen noch keine Spur von Exibljadonsfurche sich 
fand. Wir glauben mit Sicherheit eine Art die sich in ungeheuerer Menge an der 
bbmä bei dem Dorfe Poroshefskaja und in der Umgegend fand, damit idenlificiren 
zu dürfen. Der Querschnitt ist an jüngeren sehr zusammengedrückt oval, der Bauoh 
viel enger als die Seiten; an älteren, deren Lateralbreite schon 20®“  erreioifcjhat, 
ist die Zusammendrückung oll nur wenig merklich. Die Exoeotriciläft der Alveolm* 
spitze ist zwar immer; deutlich, beträgt aber oft kaum y 5 des Querdurchmessers. Di« 
Tendenz zur Exfoliation ist an den jüngeren Formen sehr gering, die seichte, enge 
VentraUurche beginnt zuweilen erst in einiger Entfernung vou der Spitze und erreicht, 
obgleich sie lang ist, bei weitem nicht die Alveolargegend. Anf anderen Stücken 
zieht diese Furehe bis in die Spitze, die bei .allen Individuen fast immer selbst durch 
Exfoliation veranstaltet ist. Ist sie unversehrt, so erscheint sie sehr zugespitzt mit 
einigen ganz kurzen undeutlichen Fällchen. Die obere .LateraHurche erscheint wie ein 
breiter platter Streif zwischen 2 Kanten, die untere ist an dieser Art sehr deutlich 
und enge. Diese schlanken Formen sind so ftagfi, dass Stücke, an denen Alveole nbd 
Spitze zusammen erhalten sind,; zn den Seltenheiten gehören. Mit diesen Formen 
zusammen (tadet »an eine Varietät, meist iu Fragmenten, zu der sich entschieden 
alle Uebergdüge naduvefisen lauen, die aber anf dem ersten Blick wegon einer tief
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ensdmcHdeadcn Exfoihtiiasfurvhe,, d ie . de® QueiSduöU JranftrerS Wd die ApidaHiiiift 
üdl exoentrischer macht) so sehr abweichend scheint, dass man den Bi Volgensis tob 
ainh zn haben glaubt. AUein die Furche flaaht sieh in der Ahreolavgegend ganz ab 
nnd der Alveoleowtokel bieibt immer 2t°. Wir erinnern, dass alles, was allgemein 
ton den Beleianiten vodier: gesagt wurde, an (fieser, so wie an jeder folgenden Arten 
beobachtet ist. — Ausser dem angegebenen Standorte an der Ishma; fand sich dnrob^ 
nhs dieselbe Art anch an der-Syssolla bei Wotscha,

2. M ilte H ange B elem nilen. Nur .bei 10*“» Lateraldurohtnesser finden, sieb 
Bonnen 5 bis 6 mal so lang nb  (baser Durchmesser; bei 20 fm Breite schwanken dio 
Längen zwischen 5 und:A.

Bl K irg h isen sis , d'Orb. RuiFi* and the Ural., völ. 2, pagi. 423, tab. 29). 
lg. 17 -»—21 et Panderianns, partim.. .— Qü ersehnt* zvaMntengednkcht oder quadm* 
fisdb, Exfofialiansfuiabe meist kura, eng nnd) schwach) Baueh flaoti gewätbt, die bmtn 
aber» Laleraffurcfae meist deutlich, während von der unteren nur selten eine Spur ztf 
sehen is t —»• Die qnä&atischea and susammengedrdokten Formen gehen so ineinander 
fiber, dass es unmöglichi ist sie iza trennen. Nacht selten findet, man Individuen ganrn 
ohne Exfolialionsfurche, doch der Spalt am Bauche exislirt; an solchen Exemplaren 
ist dann auch die Spitze wohl erhallen, and zuweilen zitzenförmig verengt; eine kleine 
Abflachung des Bauches ist gegen die Spitze hin immer deutlich.: j ■ / •- ■ , *

Die verbreitetste Art, wird gewaltig dick, bis 35mm; fand sich an der Syssolla 
bei' Wotscha und an der Wisinga, an der Wischera, am Wol, an der Soiwa, an der. 
Ishma unterhalb und weniger häufig oberhalb Poroshefsktya.

B. abso lu tus ,  Fisch. S. d’Orb. Buss, and the Ural, vol. 2, pag. 421, tab. 29, 
fig. 1— 9. — Durch den überall transversen Querschnitt und durch die breite Exfo
lialionsfurche die auf dem Alvcolentheile erst sich verliert, unterscheidet sich diese Form 
von der vorhergehenden. — An der Syssolla bei den Dörfern Kargor und Wotscha, 
an der Wisinga; an der Petschora hie und da.

3. Kurze Belemnilen. Bei 10°“* Laleraldurchmesser misst die Länge des 
ScheidenstAckes an 3 mal so viel, bei 20mm und mehr Lateraldurchmesser nur 2 y i 
bis ly," so vieL

B. Russ iens is ,  d’Orb. Russia and the Ural, vol. 2, pag. 422, tab. 29, 
fig. 10 — 16, mit breitem, meist völlig flachem Bauche, als wäre er auf einer Pfanne 
gebacken, mit knlpiger etwas zitzenförmiger Spitze, die bei grösseren gewöhnlich 
exfolürl ist, nnd an der am Bauche gewöhnlich eine kurze, flache Exfoliationsfurche 
sich ansbildet. Von den LateralAirchen sind nnr die breiten, oberen vorhanden 
stehen mitten auf der Seite und sind meist schwächer als die Ventralfarche. An der
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Alveole entsteht darob die starke Abflachung des Bauches emo beroetkenswerthe Ver
dünnung' der Mitte der Bauehwand. Der Quersohnitt in der Jugend depress, wird bei
einzelnen im Alter etwas hhhor als breit Diese Art wird bis 50B[n dick. Häufig
ist sie an der Ishma, besonders oberhalb Poroshefekqja, aber auch unterhalb.

B. P an d e r ian u s ,  d’Orb. Russia and the Ural, vol. 2, pag. 423, (partim) 
tab. 30, 6g- 2— 6. — Diese Form, wie sie hier begrenzt ist, unterscheidet sich von 
Bel. excentricus nur durch die ApioaUinie. Die Bauchseite ist nur webig flacher als 
der Rücken gewölbt; das Ende sehr spitz Versohmälert, zusaramengcdrückt, oft nicht 
exfoliirt; auch am Bauche oft keine Exfoliation, es zeigt sich nur eine seichte, gank 
kurze Furche an der Spitze; tiefer ist die Dorsolateralfurche. Der Querschnitt ist 
meist so hoch als breit, die Flanken sind eben so breit als der Rücken und an 
grossen Stücken durch die Lateralflirchen buchlig. — Die Unterscheidung dieser beiden 
kurzen Formen empfiehlt sich dadurch, dass die letztere nur an der Syssolla bei 
Wotscha, die andere dagegen an der Isbma vorgekommen ist. Doch verwischen 
sich die unterscheidenden Kennzeichen einzelner Individuen so sehr, dass man sie m r 
nach der Gesellschaft, in der sie gefunden sind und nicht naoh Characteren unter* 
scheiden kann!

Schliesslich erwähnen wir des Vorkommens einiger undeutlicher Fischschuppen in 
den Juraschichlen an der Petschora, bei Poluschino, und einer Saurierrippe, die bei 
Kargor an der Syssolla sich fand.



II. GEOGNOSTISCHE REISE
1

Den 29 Mai 184-3, um Mitternacht, reiseten wir von St. Petersburg ab. Früher 30 Mai 

konnte man besonders in diesem Jahre die Reise nicht unternehmen, weil wegen des 
verspäteten Frühlings die grossen Ueberschwemmungen in den nordischen Gegenden 
viele Orte lange schwer zugänglich machten.

Die Seltenheit erratischer Blöcke auf dem Wege längs der Neva, der über 1)1111 
thonigt-sandiges, aufgeschwemmtes Land führt, scheint von Ueberdeckung herzurühren, 
da hinter Schlüsse lburg  längs dem Ladoga-Canal so viele, wahrscheinlich ausge
grabene Blöcke erscheinen. Es sind vorwaltend Granite, 6elten cryslallinische Schiefer, 
meist mit ganz abgerundeten Kanten; — die weniger abgerundeten scheinen hier von 
gespaltenen Blöcken herzurühren.

14- Werst hinter Schlüsselburg sieht man an den Ufern des Baches Beschiota, Silur, 
der in den Ladoga-Canal fällt, Trümmer sandigen Kalksteines mit S p ir i f e r  b ifo ra tu s  
Schl, nnd T rilob iten  -  Fragmenten, die wohl nur wenig ihrer Lagerstätte entrückt 
sind. Hier herrschen daher gewiss noch die Peterburger Sibirischen Schichten, 
obgleich knrz vorher das intensive Roth des Schwemmlandes, wie es gewöhnlich auf 
devonischen Schiohlen sich findet, frappirte.

ln Scheldicha sieht man viele treffliche Platten des unteren Sibirischen Kalk
steins ans den 4 Werst von der Station entfernten Steinbrüchen mit den characle- 
ristischen grünen Körnern (Augit-Sand) nnd mit kleinen kngligen Kalk-Absonderungen 
von mehr crystallinischem Gefüge als die Masse. Längs dem Wege ist das Land Drift 
flach, ohne anstehendes Gestein, nnd setzt hinter der Station eben so fort. Vor der  ̂
Station W ystow o erscheint ein Sandberg (Osar). Hier sind Blöcke selten; hänfiger 
werden sie nach Tschornae hin, wo sich das Laiid ein wenig erhöhet. ,
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Hai 31.

Silnr.
Devon.

Driit

In der Nacht trafen wir in N o . v a j a - L a d o g a  ein, wo der Boden mir von 
meiner früheren Reise (1840) her bekannt war. Es herrscht in der ganzen Gegend 
Flugsand, zuweilen von grauem Thon bedeckt, unter dem in unbedeutender Tiefe 
(an 6') der blaue Silurische Thon anzulreflen ist. Damals übergab man mir ein Stück 
L ithoslro tion  f lo r i fo r m e , das an den Ufern des Ladoga-Sees gefunden war, und 
einen weiten Weg aus dem Novgroder Bcrgkalke bis in den See zurückgelegt haben muss.

Nach Sjasski-Rfidok hin durchfihrt man eine Sandwüste, die wohl durch den 
benachbarten See gebildet sein mag.

14- Werst weiter nach der Station Bujanetz  hin, ist am rechten Ufer des 
Sjass  eine sehr interessante Auflagerung von Devonischen auf Silurischen Schichten 
zu beobachten. S. Russia de the Ural. vol. 1, pag. 30.

1.) 10' Dünne KrikbMtter, wechselnd mit grünen und rothen MergeHhonen.
2.) 3 ' Eine Bank sehr sandigen Kalksteins, mit kleinen, weissen Concretionen, in der sich

fanden: Chaeteies peirvpolitm us  Pand.,  —  Orthis: inflexo Pind., ta tti-  
gramma Dalm., extenso. Pand., — Orthoceratites vaginatus Schl., — Asaphus 
expansus L.

3.) 30' Bunte, rötliliche Mergel mit Kalk, darin. Orthis striatvla, Spirifer muralis Vern.,
Terebratnla livonica Buch, Gomphoceras vermuthlich sulcatum Vern., Serpula 
omphaloles Goldf., .Enrini/en-Stiele; und viele Ichthyoüthen. (S. Anhang); also 
Devonisch.

4.) 15' Glimmerreiahe Sandsteine.
5.) Wieder Mergel und Kalksteine mit denselben Versteinerungen, wie in No. 3, zu denen

noch eine Menge von Terebratnla Meyendorß Vern. tritt

Dieser Durchschnitt beweiset, dass hier das Devonische unmittelbar auf dem 
untersten Silurischen liegt, somit die oberen Silurischen Schichten fehlen; ferner dass 
grün und rolh bunte Mcrgellhone zuweilen auch in «mserea Silurischen Schichten 
außreten und nur durch ihr Vorherrschen, nicht durch ihr Erscheinen das Devonische 
characterisiren.

Weiter hinauf am Sjas verschwinden die silurischen Schichten bald. So besteht 
das hohe Ufer bei Bujanetz  nur aus rolh und grün btmlen Mergeln mit einigen . 
dünnen Schichten unreinen bunten Kalksteins (Cornstone), der einige der schon 

‘genannten Versteinerungen, auch die T . M e y e n d o rß  führt. Das S jass-Thal  ist 
pittoresk und hier in der Höhe von einer Menge gigantischer Granitblöcke begleitet.
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D e r  F h is e  z e ig t  h o h e  G e U a g e -  v o n  r o th e a  a n d  b U o lie h - g r a ie n  M e rg e to , v o n  t a fe e lb e n  Devon. 

B e s c h a ffe n h e it  w ie  d ie  d e s  W a l d a i ,  b is  u n g e fä h r  2 7  v .  h in te r  B u j a n e t z ,  O b e r d ie  

S t a t io n  W o s n e s e n s k a j a  M n a u s . D a n n  i& h r t  d e r  W e g  O b e r e in  w e n ig e r  h f lg lig e s ,  

m e h r  s a n d ig e s  a n d  v e r d e o k te re s  L a n d ;  d o c h  fe h lt  e s  n ic h t  a n  E n lb ld s s a n g e n ,  d ie  d a s

weitere Fortselzen Devonischer Schichten anzeigen. So sieht man dergleichen rothe 
Schichten noch kurz vor Tichwin; doch werden hier S&ndschichlen vorherrschender, i jntt. 
wie sie sich auch in der Umgegend von W ytegra  zwischen den Devonischen und 
Bergkalk -  Schichten einstellen. *) Die ungeheure Menge und Grösse der erratischen Drift 
Blöcke, vorherrschend Granite (Rapakivi) und Diorite, längs diesem ganzen Wege ist 
sehr auffallend. Sie setzen fort auf dem Wege nach den Stationen Bolschoi Dwor 
und Lu tsch inska ja  hin, über ein flaches, sandiges Land mit seichten, weiten Thal- 
Einschnitten, in denen nur Sandschichlen zu bemerken sind. 2 Werst vor der letzt
genannten Station sieht man in einem rolhen, thonigen Lande eine Menge von Bergkalk- 
Trümmer. An der Station suchte ich im tiefen Thalc des nahe liegenden Flüsschens 
Kedan genaueren Aufschluss über diese Gegend zu erhalten, ln der Tiefe finden 
sich rothe Schichten sandigen Thons, wechselnd mit mehr sandigen Schichten, die 
man einer älteren Formation £dcn Sandschichten und Thonen unter dem Bergkalke 
etwa) dcsshalb znzühlcn wird, weil ihre Berührungsfläche mit den aufliegenden wahren 
Diluvial -  Schichten Unebenheiten und mit Drill erfüllte Höhlungen zeigt, wie cs für 
die unter dem Diluvium folgende Schicht characlcrislisch ist. Das Diluvium ist hier 
mächtig und erhält hie und da ein geschichtetes Ansehen durch die in Schichten 
abgeselzlcn erratischen Steine, die sowohl aus Bcrgkalk als aus Granit und Diorit- 
Trümmer bestehen, und sich eben so auf dem Grunde des Diluviums, wie in seinen 
höheren Schichten finden. Je höher man an der Thalwand hinaufslcigl, um so häufi
ger werden die Trümmer von weissen, mergligen und dolomitischen Kalksteinen, und 
setzen auf den Gipfeln der anliegenden Hügel ganze Schichten zusammen, so dass 
man sich von der geognostischcn Slructur hier folgende Vorstellung machen muss.

3.

1.) Thon- und Sandschichten unter dem Bergkalke.
2.) Bergkalk-Schichten, auf ihrer Lagerstätte zertrümmert.
3.) Diluvium mit Bergkalk-, Granit- nnd Diorit-Trümmer.

• )  Ross. «  Um Ural, vol. i ,  pag. 7*.
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Der Bergkalk, ist hier durch IdihoatroU on f lo r i fo r m e ,  C haeteies aeptoaue, 
P r o d u c tu s :  aeaureücuiatua SC airiatua, entsohieden charakterisirt.

Drift Nach der folgenden Station Tschntsy  hin ist das Land hüglig, von zieget-
rothem Schwemm-Lande bedeckt; die Bergkalklrümmer werden selten und venebwin- 
den auf der Hälfle der Station. Die Zahl der erratischen Blöcke auf diesem Wege 
ist ungeheuer; alle Schiffe der Welt könnte man mehr als einmal mit ihnen belasten; 
feinkörnige Granite walten unter ihnen vor. Von dem Wege, der zur folgenden 

Bergk. Station Somina führt, eine halbe Werst abgelegen, findet sich ein Ralk-Brach, bei 
dem Dorfe Fekina, nach den Mittheilungen, die mir an der Station gemacht wurden.

Drift Die vorgewiesenen Stücke haben den lilhologischen Character des weissen Berg-Kalkes. 
Auch fehlt es am Wege nicht an Bergkalk-Trümmer; doch das Schwemmland ist so 
ziegelroth wie zuvor und von einer Masse von Blöcken begleitet. Vorzugsweise sind 
es granitlsche und Hornblende -  Gesteine. Sie setzen auf dem mehr sandigen Boden 
der drei nächstfolgenden Stationen fort. Zugleich ist die Menge der Bergkalk-Trümmer, 
mit P ro d u c tu a  sem ireticu la tus, A rchoeocrin.ua rossicua, und viel E n c r im te n -  
atielen  so gross, dass man sie hie und da für Schichten, die auf ihrer Lagerstätte
zertrümmert sind, halten möchte. Der Kalk ist mehrenlheils weiss mit viel Feuer
steinen.

Bergk. An der Station Ratustschina  Mesga waren aus einem 3 Werst entlegenen
Bruche am Flüsschen Kabosha,  bei dem Dorfe Schariki ,  zerreibliche, sandige und 
dolomitische Kalksteine angeführt; theils gelb, theils grünlich wie gewisse Schichten 
von Mjfilschkowo bei Moscau, mit kugligen Absonderungen eines rolhen Sandsteins. 
Dieses Gestein gehört noch entschieden zum Bergkalke, denn es fand sich darin 
C hoetetea JU iform ia , unbestimmbare F eneatellen , C honetes sa rc inu lo ta , P a e -  
cilodu8 roasicua; dieser Fischrest ist zwar neu, doch die Gattung P aecitodua  
gehört in Irland nur dem Bergkalke an.

Drin Die flache, sandige und zum Theil sumpfige Beschaffenheit dieses ganzen Land-
Juni 2. Striches bis nach Usl jushna  hin, auf dem nirgends die im Bergkalke gewöhnlichen 

Felsen-Gehfinge sich zeigen, lässt vermuthen, dass hier sandige Zwischenlager mehr 
als an anderen Orten entwickelt waren, so dass die geringeren, kalkigen Schichten 
durch die in dieser Gegend besonders wirksame Diluvial-Kraft zerstört und theilweise 
entführt worden sind. Die Menge der Bergkalk-Trümmer bis nach Ustjushna hin 

_ mit S p ir i f e r  tnosquensis, C onocard ium  ura licu tn  etc., die Grösse und Erstaunen 
erregende Menge der granitischcn und diorilischen Geschiebe unterstützen diese Ver- 
mulhung. In Ust jushna "selbst fanden sich noch Platten jenes gesinterten, rolhen 
Sandsteines mit ausgezeichneten Wellen -  Marken, der am Südende des Onega-Sees
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aneteht; — gross genug, nra Ttoohe daraus zu machen; — auch Platten von Horn
blende- und Thonsohierer.

Hier und, wie man sagt, überall sind die Ufer der Mologa von aufgeschwemm- 
tem Lande so sehr bedeckt, dass kein anstehendes Gestein erscheint. Im Grunde des 
Husses hat man einen M arrmtutk -  Sl09szahn gefunden. Sumpfeisen wird von den 
Bauren in der Umgegend der Stadt gewonnen nnd verarbeitet. Anstehende Schichten Pern. 

sind in einer benachbarten Ziegel -  Fabrik des Gutsbesitzers Uschakof zu beobachten.
Dort ruhet Arschin roth- und weissbunter mergliger Thone auf weissein Kalksteine 
(Opoka) von unbekannter Mächtigkeit, der ganz den lithologischen Charactcr der 
Kalkflötze in den Permischen Mergeln (caloaire muet, Meyendorf, Russ. fit the Ural, 
vol. 1, pag. 178) hat. Die Grube, in der diese Schichten, die von einer nur 3 ' 
mächtigen Lage Dilnvialsand verdeckt sind, aufgeschlossen liegen, befindet sich auf 
der Hübe des Landes und ohne Zweifel bilden dieselben Schichten den Untergrund 
in der ganzen Umgegend. Bei Usl jnshna ist man also schon in das vaste Pcrmiscbe 
Bassin gelangt. — Da der Durchschnitt von Novaja-Ladoga hieher ziemlich rechtwinklig Mäduigt 
zum geographischen Streichen der Formationen aus lallt und längs demselben der Beginn der 
Devonischen Formation mit Bestimmtheit, Anfang und Ende des Bcrgkalkes aber inner
halb verhältnissmässig enger Grenzen beobachtet wurde, so würde sich daraus annähernd 
<fie Mächtigkeit der Formationen ablciten lassen, sobald eine constante Schichtenneigung 
messbar gewesen wäre. Da nun alle Schichten scheinbar horizontal liegen, so muss 
bei einer Schätzung der Mächtigkeit willkührlich ein sehr kleiner Winkel, etwa von 
y%° angenommen werden, und die abgeleiteten Werthe müssen als sehr unsicher 
belraohtet werden. Dennoch sind sie belehrend, indem sie einerseits die relative 
Müohtigkeit des Bergkalkes und des Devonischen ausdrücken und andererseits bewei
sen, dass die scheinbar horizontalen Schichten möglicherweise eine grosso Mächtigkeit 
zusammensetzen können. Eine gerade Linie von L u lsch inska ja  bis zum Dorfe 
Sohariki misst 125 Werst, und da der Bergkalk etwas über diese Orte hinausgreifen 
muss, so setzen wir seine transversale Ausdehnung zu 127 Werst; übrigens verschlagen 
ein Paar Werst hier nur wenig. Suchen wie für den Winkel von y i °  bei einer
Hypotenuse you der angegebenen Länge das gegenüberliegende Loth, so erhalten wir
553, 7 Sascben, oder in runder Zahl 3900' engl., für die Mächtigkeit des Berg
kalkes gemäss den Voraussetzungen. Eine gerade Linie von der Auflagenmg devo
nischer Schichten am Sjass  bis in die Nähe der Station Lu tsch inska ja  misst 
92 Werst, und weiset dem Devonischen Terrain */K der Mächtigkeit des Bergkalkes an.

Auf dem Wege von Ust jushna nach Wologda fallen an den Ufern der 3 juo.
Mologa die ungeheuere Menge von Blöcken; — theils cryslallinisohe Gcbirgsarten, Drift
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theils Bergkalk oder Kalk ohne Versteinerungen, wie er im Pennischen gewährt oh, 
auf. Uebrigens führt der Weg durch ein wüsles, sandiges, von sohlechlem Nadelholz 
bedecktes und flaches Land bis zur Station Nowinki. Unbedeutende Terrain-Wellen 
überschreitet man nur zwischen den Stationen Schalozki und Dawydowo; ferner 
zwischen Klapusowo — wo alle Einwohner Schmiede sind and Nägel verfertigen, 
—  und Ljubetz.  Noch der letzteren Station bringt man Kalkstein, der sich am 
Suda, Zufl. der Scheksna,  25 Werst oberhalb seiner Mündung, findet; doch konnte 
man mir keine Proben zeigen. Wahrscheinlich gehört er zn den Permischen Sclnchten.

Jon 4 Von Now inki ab verändert sich das Ansehen des Landes; die Wälder sind klein,
Felder und Heuschläge herrschen vor und die Gegend ist offen. Eine ähnliche Ver
änderung sieht man auch auf der Strasse von W y teg ra  nach Kargopol und von 
Ja ros law  nach W ologda  beim Eintritte in das Gebiet des weissen Meeres. Die 
Wasserscheide, die das Gebiet umgiebt, ist wahrscheinlich früher trocken geworden, 
und daher im Anbau und in der Entwaldung weiter vorgeschritten. Auch die Dörfer 
stehen hier vorzugsweise auf den Höhen; — das Entgegengesetzte sieht man im Süden 
Russlands, wo die Wohnungen der Menschen sich in die Schluchten des Landes 
zurückziehen. Von DiluYial-Massen bedeckte Höhen und weit ausgewaschene Thäler 
herrschen nach Grigoriefka und weiter hin vor; nirgends sieht man anstehende 
Schichten. Die Gegend ist reich an erratischen Blöcken, dio besonders auf den 
Höhen abgesetzt sind, man bemerkt cryslallinische Schiefer und Granite, doch verge- 

5_ 7. bens sucht man nach dem Rapakiwi -  Granit. Nach Wologda hin steigt man ein 
wenig abwärts. In dieser Stadt verweilten wir 3 Tage wegen der astronomischen 
Beobachtungen und um andere Vorbereitungen zu treffen, ein Aufenthalt, der uns 
durch die gastfreie Aufnahme, und die lehrreichen Nachrichten, die wir bei dem 
Domänen-Director, Staatsrath v. Nagel, fanden, besonders' angenehm wurde, 

g. Auf dem Wege von Wologda  über Kadnikof  nach Totma durchschneidet
9. man bis zur Station Tschu tschkow a ein flaches Land, theils von sumpfigen Wäldern,

theils von (homgen Feldern und Wiesen, mit sehr wenigen erratischen Blöcken. Doch 
erscheinen sie wieder in beträchtlicher Menge, sobald man sich nach Sagoskina  auf 
die hier sehr merklichen Höhen erhebt. Es sind Granite und viel häufiger crystalü- 
nische Schiefer. Bis nach Totma hin fährt man über ein hügliges und ziemlich 
bebautes Land von demselben Charakter. In der Nähe von Totma finden sich durch 

Perm, bunte Thone und Mergel getriebene Salzbohrlöcher; — doch diese Gegend und die
io. Ufer der Suchonna  auf dem Wege nach Ust jug  hin sind von Prof. Blasius auf 

seiner Reise 1840 so genau untersucht und beschrieben worden, dass nichts hinzu zu 
fügen ist; ausser dass in der Nähe der Station Monastyricha in einem Blocke die
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T ereb ra tu la  e longa ta  Sohl., nitten aber in den weichen anstehenden Mergelsohl oh ten 
T. Geinit% iana Vem. sich fand; — so dass man berechtigt ist, die Schichten an 
der Suchonna der Pennisohen Fonnation zu zu rechnen*)

Den 11 Juni langten wir in Ustjug an, nnd nachdem ein Tag zu Vorbereitun- Jim- h 
gen verstrichen war, setzte ich meinen Weg Ober Lalsk nach U stsysso lsk  Tort; 
während P. v. Krusenstern mit Ortsbestimmungen beschäftigt, noch einige Tage ver
weilte, und dann auf der Posstrasse weiter reisete. Die letztere Strasse war mir von 
dem Jahre 1840 her schon geognostisch bekannt, da der Staatsrath v. Nagel mir 
damals gdlig Gelegenheit geboten hatte, ihn auf einer Geschäfts-Reise über So lw y-  
t shegodsk ,  ([wo sich schwache Salz-Sohlen finden, die ehemals Yersotten wurden} 
und J a rensk  nach Ustsysso lsk  zu begleiten. Ausser diluvialem Sande und Thone 
waren übrigens nur rolh- und weiss-bunte Thonschichlen, wie an der Suchonna, die 
letzteren besonders zwischen Jarensk und So lw y lschegodsk ,  zu beobachten; 
erratische Blöcke, — Granite und viel vorherrschender crystallinische Schiefer, — 
fanden sich den ganzen Weg entlang.

Auf dem Wege nach L a l s k  setzt man über die kleine Dwina,  da wo sie 
durch die Vereinigung der Suchonna und des Ju g ,  dicht unter Us t jug  gebildet 
wird, und steigt auf die rechte Thalwand, die unten roth- und bläulich-graue, bunte 
Thone, mit Schichten weissen, mergligen Kalkes, ganz wie an den Ufern der Suchonna,  Penn, 
zeigt. Weiler erhebt man sich über rothes, thoniges und sandiges Land gegen 300f 
Ober das Fluss -  Niveau. Mit den oberen sandigen Schichten wechseln Bänke eines 
Sandsteins mit Thongallen, ganz von dem mineralogischen Character der Permischen 
Sandsteine, wie gewöhnlich horizontal. Hier auf der Höhe giebt es viel erratische Drin 
Steine, vorherrschend Gneus und Glimmerschiefer, oft mit Granaten, selten Granit mit 
weissem Feldspath. Ein hägliges Land, von mächtigem, thonigem Schwemmlande 
hedeckt, mit seltenen Spuren der anstehenden rothen Thonschichten setzt bis nach 
Lalsk fort.

Ein ähnliches Diluvial-Land, mit denselben Blöcken und mit ähnlichen, rothen 14. 
Thon- und'Mergelschichten erstreckt sich weiter auf dem Wege längs der Lusa.
Von Matwejefskaja ,  der ersten Station an der die Bevölkerung vorherrschend

•)  Rasa, and Ural, by Morcb. Vern. Heys., t o I .  1, pag. 214. Lepechin bemerkte im Jahre 1771 an 
dem rechten hohen Ufer der Mündung des Flüsschens Kuijae, einem Zufluss der Dwina von der Unken Saite, 
bei dem Dorfe Siniga, zwischen Ustjug nnd Krasnoborsk, Bganz unten Schiefer, worinnen es Versteinerungen 
gab.“ Reise m, pag. 183. Leider haben wir diese Angabe früher nicht gekannt. Wichtig wäre e s , diese 
Versteinerungen zu sammeln I
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Surjfinen sind, 5 Werst entfernt soll sich Sumpfeis» an den Bergen T so h in e l s e f s -  
ka ja  nnd Kalofskaja  am Flüsschen P o ru b a ,  in reichlicher Menge finden nnd wurde 
früher von den Bauren gewonnen, um naoh der Hüfte Njuftschinsk  an der 
Sysso l la  gebracht zu werden. Jetzt benutzt diese Hütte nähere Lager. Von hier 
führt ein Weg zur Stadt Wjälka, nach Schätzung 93 Werst lang, den Sommer 
schwierig; anstehendes Gestein soll nicht daran Vorkommen.

Jun. 15. 22 Werst weiter, an der Station S anu l i ,  die von der Lusa Werst entfernt
Jura ist, zeigt man mir Fragmente von B elem n iten  % B .  absolu lus F isch , wie es 

scheint, und berichtet, dass es deren eine Menge in 8 Werst Entfernung, an der 
L u s a ,  2 Werst oberhalb der Mündung der grossen Njula ,  in einem Berge ans 
grauem Thone, I s ia t scho i  pri luk genannt, gäbe. Da ich diese Nachrichten erst 
auf der Rückreise in winterlicher Jahreszeit erhielt, war es nicht möglich sie zu prüfen. 
Hier ist wahrscheinlich die Grenze der Jura-Thone der Sysso l la ,  da Lepech in  in 
der Nähe, beim Uebersetzen über die Lusa, am Dorfe P o d k ib e r s k a j ä  ein Ufer 
von rolhen Thonlagen mit vielen Schwefelkiesen beobachtet, das sicherlich noch zn 
den Permischen Schichten gehört. Lepcchin's Reise HI, pag. 146.

Mit diesem Orte muss man nicht die 35 Werst von Sanuli entfernte Station 
Kiberskoi am Bub, einem Zuflusse der W is inga ,  verwechseln, die Lepechin 
P o d k ib e r s k o e  nennt. Der Weg dahin fuhrt über ein hohes von Diluvial-Schichten 
bedecktes Land, und vielleicht bilden Jura-Thone den Untergrund, da den Einwohnern 
auch hier überall B elem n iten  bekannt sind. Indess scheuen sie sioh dem Reisenden 
die Fundorte anzugeben, und suchen ihn sogar irre zu fuhren, vielleicht weil sie aber
gläubische Vorstellungen damit verbinden, besonders aber weil sie fürchten, es könnten 
ihnen öffentliche Leistungen in Folge geognostischer Entdeckung» auferlegt werden. 
Das empfand ich besonders an der 32 Werst weiter liegenden Station W is in g a ,  am 
FI. gl. N., wohin der Weg durch Wald auf fruchtbarem Boden über das Flüsschen 
W eb führt. Hier an der W i s i n g a  bemerkt man einige graue, thonige Schichten 
und dünne Lagen von compactem Sandstein, der durch Risse, die von einem eisen
schüssigen Mittel erfüllt sind, in Trümmer gespalten ist. Man versicherte mich, dass 
sich im ganzen Thal der W is inga  und in der Umgegend keine höheren, steinigen 
Ufer, noch Kalk-Klumpen fanden. Nur, als man die Kirche bauen wollte, hätte sich, 

Tuff wie durch ein Wunder, eine dünne Schicht zu Mörtel brauchbaren Kalkes in einer 
benachbarten Wiese gefunden. Ich besuchte diesen Ort und man sieht dort unter 
dem Rasen einen eisenschüssigen Süsswassertuff, von schwammiger Textur, mit Helix 
und Pupa und vegetabilischen Fragmenten, von geringer Verbreitung, wie es scheint. 
Teufels-Finger, — wie man in Russland die Belemniten nennt,— sagte man,, fänden

344 m d se
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sich selten hie Und da in den Forchen des Landes; man kenne keinen besonderen *<">• 
Fundort. Dass diese Körper zugleich mit vielen anderen Versteinerungen 2y 2 Werst 
oberhalb des Dorfes am linken Flussufer in ungeheurer Menge sich finden, ist dennoch 
allen Einwohnern bekannt, wie ich es später durch den Forstmeister von Ustsyssolsk,
P. Greve, erfuhr. Da die für eine so grosse Reise voll ungekannter Schwierigkeiten 
spärlich zugemessene Zeit mir nicht erlaubte auf diese Nachricht hin um zu kehren, so 
hatte Herr Greve die Güte selbst diesen Fundort und einen anderen an der Syssolla, 
etwas oberha lb  des Dorfes W otscha  zu besuchen und mir einen Wagen voll 
Juraversteinerungen, zur Auswahl bei der Rückkehr nach Ustsyssolsk, ausgraben zu 
lassen. Dass diese in einem einzigen Tage gesammelt werden konnten, giebt einen 
Begriff von dem Reichthum der grauen, mergligen Thonschichten an Pelrefacten, die 
grossenlheils in etwas sandigen Kalk -  Klumpen eingeschlossen sind. Das folgende 
Verzeichniss der Arten beweiset, ein wie grosscs Verdienst um die Wissenschaft Herr 
Greve sich durch das Sammeln erworben hat.*)

B e l e m n i t e s :  P andirianug '", d’Orb, abgolutug'", Fisch., K irg isensis"1, 
d’Orb.; A m m o n i t e g :  co ro n a tu sBrug. S., T gchefßn i'"  d'Orb. a n d  var. gteno- 
lobus'" in der schönsten Erhaltung, b ip lex ' Sow. S., Syggollae' n. S., m usquensis' 
Fisch. S., Jagon"  Rein., cordatug"  Sow. S.; A c t a e o n :  s tr ia lu lm ' n. W.; 
T u r b o :  W iginganug' n. W., rhom bodes  n. S.; P l e u r o t o m a r i a :  Syggollae" 
n. S., Buchiana!"  d’Orb. S. R oglellaria  bispinosa" Phil., C erith ium  Syssollae"  
n. S., D en ta lium  M o re a n u m " d’Orb. S., P h o l a d o m y a :  D ubois"  Ag. W., 
und eine unvollständig erkannte Art .von der Gruppe der cardissoideae. Ag. 
P o n o p a e a :  rugosa"  Gold, s p p ereg rin a '"  d'Orb. L yo n sia  A ldu inV "  d’Orb. 
C ard ium  concinnum ' Buch S., var. V iginganum '"  W. A sta r te  V eneris"  Eichw. 
C yp rin a  Syggollae'" n., A re a  elonga ta" Sow. S., P e r n a  m ytilo ides' Sow. S., 
A vicu la  gem iradiata '"  Fisch., P ec te n  lens"' Sow. S., G ryphaea  d ila ta ta m,
Sow. S., O strea  S o w e rb y a n a "' Br. S., T ereb ra tu la  p ersona ta"  Buch.

Diese Arten beweisen, dass hier, wie im übrigen Russland, nur das mittlere 
Glied des Jura, elage Oxfordien, repräsentirt ist, und dass alle drei Unterabtheilungen 
die d’Orbigny anzunehmen Grund findet, hier zugleich sich finden müssten, falls eine 
solche Gliederung durch die Lagerungsverhältnisse gerechtfertigt wäre.

•) S. bedeutet, dass die Art nur an der Syssolla bei Wotscha, W. dass sie nur an der Wisinga 
gesammelt ist; die anderen Arten sind beiden Fundorten gemeinsam; — 'bedeute selten, "ziemlich häufig, 

sehr häufig.
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Da die Details der Schichtenfolge nicht beobachtet sind, so lässt sioh kein
Urtheil darüber fiUlen. Eher ist eine Vergleichung mit der Gliederung des Mosoaoer 
Jura, wie sie besonders durch Frears*) gründliche Forschungen feslgestellt ist, durch 
zu führen. Dort ist im Allgemeinen eine obere sandige und eine untere merglig -  
thonige Gruppe unterschieden. In unserem Yerzeichniss findet sich nun mit Ausnahme 
des seltenen C ard ium  concinnum  keine einzige Art der oberen Gruppe, dagegen 
viele der unteren, mit der auch lithologisch die Ufer der S y sso l la  mehr überein
stimmen. Gewisse Arten scheinen indess in den beiden verglichenen Gegenden nicht 
gemeinsam vorzukommen, was theilweise durch eine mannichfach coupirte Form der 
russischen Jura-Bassins, andererseits durch verschiedene Meerestiefon erklärt werden 
dürfte.

Die Einwohner von Wisinga  beschäftigen sich im Winter mit Ausbeutung der 
reichen Sumpferze in der Gegend der Hütte von Kashem an der oberen Syssolla.

Ich halte im Jahre 1840 in der Stadl Ustsysso lsk  durch den Kaufmann 
P. Kolegof Versteinerungen erhalten, die angeblich 80 Werst von der Stadt, an den 
Ufern der S y s s o l l a  gefunden waren, und die den ersten Beweis von der Anwesen- 

Jon. 16. *lc' t der Jura -  Schichten in diesen Gegenden geliefert haben.**) Ich machte daher 
ungefähr in dieser Entfernung von U s t sy s so l sk ,  von der Station Meshador aus, 
eine Excursion zu Pferde nach der Syssolla, und besuchte das Dorf Wotscha;  aber 
es gelang den treuherzigen Bewohnern mich den Fluss abwärts längs niedrigen sandig- 
thonigen Diluvial-Ufcm auf mühsamen Wegen zu führen, bis die Zeit verstrichen war. 
Auch versicherte man mich, dass man sehr wohl die Steine des Kaufmanns Kolegof 
kenne, aber schon wären erhebliche Summen vergebens geboten worden, um ähnliche 
aulzufinden. Diess zur Warnung meinen Nachfolgern. Unverrichteter Sache kehrte 
ich nach Meshador  zurück, wohin von der Wisinga, angeblich von einem Orte 
12 Werst oberhalb des Dorfes Tschukluma, Kalkluff zu Mörtel angeführt worden ist. 
Nur dieses Gestein wird in der ganzen Gegend zum mauren gebraucht.

Endlich gelang es mir W. vor der folgenden Station Y b, und 52y , W. 
von Ustsyssolsk, beim Dorfe Kar go r am hohen linken Ufer der Sysso l la  Jura-Schichten 
mit eignen Augen zu sehen. Das Gehänge hat ungefähr 80' Höhe und zeigt:

i

•) Coope geol. par Ronillier 4t Frears. Bulletin des Natur, de Moscou 1845, No. 4.

**) Ist man mit den Formationen des flachen Ruslands bekannt, so findet man eigentlich schon in 
Lapecbin’s Reise, v. IU, pag. 162 den Beweis. Da heisst es von dem hohen, thonigen, kiesreichen Ufer 
der Wisinga am Dorfe Knnib: „Zwischen den Kicslagen gab es auch nicht wenig Versteinerungen, die mit 
einem kiesigten Wesen geschwängert waren, als Belemnilen, Ostracilcn, Ammoniten.
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iMg«. o.) 12' Bunte Mergel mit undeutlichen vegetabilischen 
Resten, anf dem Rischen Brache Yon dunkler blau- 
graaer Farbe nnd roth bunt, werden an der Luft 
rolh, mit Grau und Gelb bunt und mit kleinen

Syssolla. weissen Pünktchen — die unteren 6 ' verdeckt; —
wahrscheinlich P e r m i s c h.

b.) Weisslichgraue, merglige Thone mit Belemnitea absolulus Fisch., Ammonite»
Tachejfkini d’Orb., nebst der var. atenolobua, Turbo Puachianua d’Ori)., 
Pholadomyn Duboia Ag. p., Lyonaia Alduini d’Orb., Aalarle Vetteria Eichw.,
Cyprina Sytsollae  n., Terebratula personale Buch; — ein Fragment von der Rippe 
eines grossen Sauriers; —  entsprechend den plastischen Thonen des Moscauer Jura.

c.) Eine mächtige Diluvial -  ßchicht mit Trümmer von Bergkalk und you crystallinischen
Felsarten verdeckt den Abhang so sehr, dass die Mächtigkeit der Jura -  Thone 
nicht beurtheilt werden kann.

Diese Jura-Schichlen setzen wahrscheinlich bis in die Nähe von Ustsyssolsk 
fort, und man versichert z. B., dass am Dorfe Jo lbck ,  an den Ufern eines kleinen 
Baches, viele Belemniten Vorkommen; doch auf dem Wege zur Stadt kommen diese 
Schichten nicht mehr zu Tage, da eine dicke Diluvial-Schicht alles verdeckt. Diese 
Schicht ist bei Ustsysso lsk  von der W y lschegda  zwar durchschnitten, unter ihr 
folgen indess sogleich graue, hier und da roth-bunte Schieferlhone, ohne Vcrsteine- perm. 
rungen, die man zum Pcrmischcn rechnen muss.

Ich langte den I7(en in Ustsyssolsk an, und nachdem ich einige Tage ver- 17—19. jm. 
weilt, um Anordnungen lur die Reise in die unwegsamen östlicheren Gegenden zu 
treffen, und um meinen Reisegefährten abzuwarlcn, setzte ich meinen Weg fort, um 
Zeit zu einigen Seilenexcursionen zu gewinnen, während v. Kruscnstern mit der 
Ortsbestimmung von Ustsyssolsk sich beschäftigte. Aufwärts hat die W y tschcgda  20. 
sandige Ufer und bildet weile im Frühling überschwemmte Wiesen. 7 Werst von 
der Stadt betritt man festeren thonigen Grund, von Wald besetzt. Vor Pcsmazkaja ,
28 Werst von der Stadt setzt man auf das rechte Ufer der W y lsch eg d a  über und 
sieht daran folgenden Durchschnitt:

c.) 7' Dunkelgrauer, plastischer Thon, mit einzelnen dnnkelgranen Kalk -  Klumpen mit jura 
Aucella concentrica, die für den Jura so characlcristisch ist; die aber an der Sysolla 
merkwürdiger Weise vermisst wird. Uebrigens ist der Thon an der Sysolla auch 
mergliger und weisslichcr. In dieser Schicht finde ich ein Bruchstück von Mergelkalk 
mit Productus Cancrini Vern., das also aus den Permischen Schichten stammt.

Pesmatzkaja. a.) 15> gelber, feiner Sand.
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Jan. 21. Die erratischen Geschiebe bestehen hier ans Hornblendegesteinen and crystallmi- 
sohen Schiefem. In der 35 Werst weiter liegenden Station S to ro sh e fsk a ja ,  za 
der man Ober sandigen and thonigen Boden gelangt, liess ich den Wagen zurück um 
eine Excursion den Fluss W is c h c r a  hinauf zu machen. Zunächst benutzte ich einen 
Reitweg, der durch Wald auf sumpfig, thonigem Boden zu dem 22 Werst entfernten 
Dorfe I v an o fsk a ja  führt; die 4 letzten Werste führen längs dem rechten sandigen 

Perm. Ufer der Wischera .  Im genannten Dorfe, wo man Pferde wechselt, waren weisse, 
merglige Kalksteine mit kleinen Gypscrystallen ganz von dem Character der verstei
nerungslosen Permischen Schichten, angeführt; wie man sagt von einem 9 Werst
entfernten Berge am Flüsschen Görd tschaischor ,  der nur wenig von dem zurück- 
gelegten Wege abliegt. Der Reitweg setzt noch 18 Werst weiter, bis nach
W isch e rsk i  P o g o s t  fort. Anf der 5ten Werst kommt man über den Bach Soleb 
in dem rolhe, compacte, sandige Thonschichlen anstehen; auf ihnen fand sich ein

Jon B e lem n ite s  R irg isensis. Dies Vorkommen erklärt sich, wrenn man weiterhin die 
Ufer der Wischer-a untersucht; denn dort strömt der Fluss über dieselben sandigen, 
rolhen Thone, auf denen aber ein sehr plastischer, schwarzer Thon, ähnlich dem 
englischen Gault, ruhet, in dem die weitere Untersuchung Jura-Versteinerungen nach
wies. Diesen Thon sieht man bei W yschersk i  P o g o s t  unter dem Dihmalsande 
und darin fanden sich, bei der Boolfahrt den Fluss hinauf, B elem n ite s  R irg isen sis  
d 'O rb ., A u c e lla  crassico llis  n.' Eine grössere Entblössung dieser Schicht, mit 
sandig, kalkigen Knollen, in denen neben den genannten Versteinerungen noch A v ic u la  
sem irad ia la  und A m m onites  TscheJJFkini steno lobus  erscheint, ist 10 Werst 

Penn, oberhalb des Kirchdorfes zu beobachten. Unter dieser Lage sieht man wieder rolh- 
bunle Mergel und Thonschichten, die sich aufwärts längs den Ufern mehr erheben 
und durch eingelagerte Kalkbänke (Opoka) den Ufern der Suchonna ähnlich werden; 
sie beginnen von der Einmündung des kleinen Baches Kow in die Rechte der 
Wischcra.  Erst 20 Werst von dem Kirchdorfe stösst man wieder auf eine mensch
liche Wohnung, in der ein 76jähriger Sürjäne mit seiner Frau von Jagd und etwas 
Viehzucht lebt. Von seinen Vorfahren ist diese Ansiedelung im einsamen Walde 
gegründet und geht vielleicht wieder ein, da der rüstige Greis der letzte seiner 

22. Familie ist. Er machte mich auf einen grossen, scharfkantigen Kalkblock aufmerksam, 
einige Werst oberhalb seiner Hütte, am Flussufer, der fast ganz aus zusammcngekitlelen 
Kugeln von 1 y ? ' — 2" Durchmesser besteht, die im Inneren einen Kern von unregelmässiger 
Form, und concenlrische Schalen zeigen; — organische Structur liess sich nicht ent
decken. Dieser Block mag durch Concretion in den Mcrgelschichten dieser Gegend 
entstanden und später ausgewaschen sein. Die bunten Mergel und Thone herrschen
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weiter aufwärts längs dem Flusse; sie bilden z. B. einen Abhang, D udschedjen  
genannt; nnd endlich eine 50 ' hohe Entbiössung. Hier sind es rolhe, sandige, in 
Trümmer gespaltene, concretionirte Thone, wechselnd mit grauweisslichen Thonen, in 
denen sich.Knollen von Gyps-halligen Kalkmergeln finden, und mit Sandsteinen, die 
von Schwefelkies so erfüllt sind, dass der letztere ein integrirender Bestandteil der 
Felsart ist. Dieses Vorkommen hat den hiesigen Sürjänen Hoffnungen auf Gold- und 
Kupferreichthum eingeiösst, und mancher hat viel Zeit nnd Kosten auf Gewinnung des 
Schwefelkieses verwandt. Hier endete die Excursion der Schätzung nach 35 Werat 
oberhalb Wischerski pogost, und bei Nacht fuhr ioh die Wisohera hinab Ins an ihre 
Mündung, wo ich meinen Wagen antraf. Im unteren Theile der Wischera sind die 
Ufer von Sand bedeckt, ihr stärkster Zufluss, der 2 Werst unterhalb des Wischerski 
pogost am rechten Ufer mündet, die Nifschera  soll noch sandigere, niedrige Ufer 
haben.

Die Fahrt geht fort über ein flaches, sandiges, von einförmigem Tannenwald 23 Jun. 

(Abies picea 6c pichta) bedecktes Land, 20 Weist bis zum Kirchdorfe Podelskaja ,  
am rechten Ufer der W ytschegda ,  und dann 19 Werst bis zum Dorfe Anybskaja  - 
am linken Ufer. 2 Werst unterhalb des letzteren ist die Ueberfahrt, und da bemerkt 
man schwärzliche Jura-Thone mit sandigen Kalkstein -  Knollen, in denen A u c e lla  J®» 
ru g o sa  var . sublaevis  sich findet Unter den Rollsteinen kommen neben den Drift 
Permischen und Bergkalk -  Trümmern crystallinische Schiefer und Diorite vor. Nur 
die Umgegend der Stationen zeigt Cultur. Die folgenden 22 Werst nach D erev i -  
a n sk a ja  führen über einförmiges bis 50 ' mächtiges Sand -  Diluvium. Dieser Boden 
ist mehr angebaut. Denselben Charakter behält das Land 22 Werst bis nach 
Ustkolom, 30 Werst bis Kertschem bei. Nur auf der letzteren Station sieht man 
hie und da etwas rothe Mergel anslehen. Hier hören die W ag»-W ege auf, und 24. 
man muss meist zu Boot- die W y tsc h e g d a  hinauf fahren; seilen verbindet ein 
Reitweg die Dörfer. Zu Boot hat man nach Schätzung 35 Werst bis zum Dorfe 
Sbdshem. Auf dieser Strecke sieht man keine menschliche Wohnung; rechts vom 
Flusse liegen ausgedehnte Sümpfe und der an 2 bis 3 Werst breite See Danskoi;  
die Ufer sind niedrig, sandig und sleinlos; hie und da sieht man etwas grauen Thon, 
vielleicht Jura-Thon, da auch von hier den Einwohnern B e lem n ite n  bekannt sind.

Nach dem Dorfe L e b e sh n a ja  führt ein Reitweg, wie die Einwohner meinen 25.
18 Werst lang, nach Krusenstern's Aufbahme aber an 21 Werst. Ueber dem Wie
sengrunde des Thaies erhebt sich eine 8 0 ' — 100' hohe Terrasse aus Thon, in dem 
B elem n iten  Vorkommen sollen.  Unter den Rollsteinen finden sich nicht mehr 
crystallinische Felsarten, sondern nur Quarzsandstein.



350 BUSE

rem. Naoh Ustnem konnte ioh den Weg, den man anf 18 Werst schätzt, zu Pferde 
fortsetzen. Auf der 7tdh Werst sieht man am rechten Ufer in einem tiefen Einschnitt, 
den ein kleiner Bach bildet, an 150' mächtige rothe, zerkläflete Mergelthone, mit 
kleinen, kugiigen Absonderungen, bedeokt von sandig -  thonigem Schwemmlande vofl 
Blätter und Holzreste, das den Abhang am Flussnfer verkleidet.

In Ustnem steht die Kirche anf der Terrasse, die das Flussthal begleitet und 
oben anf dem Abhange sieht man mergligen, in Bruohstücke zerfallenden Kalkstein; 
einige Stücke aber gleichen dem englischen Magnesian limestone, andere sind ooli- 
thisch, wie der Kalk des Grebcni bei Orenburg. Nur unbestimmbare Fragmente vom 
Produolus und Polypora wurden hier gesammelt. In demselben Nivean wie die 
weissen Kalkmergel zeigen sich etwas weiter den Fluss hinauf, da wo der Weg vom 
Dorfe in das Thal hinabführt, Schichten roiher, in Trümmer zerrissener Thonmergel; 
doch locale, unregelmässige Neigungen geben den Wink, dass diese Gebilde ihre 
Lagerstätte über dem Kalke haben könnten und nur durch Snbsidenz sich hier befinden. 
2 Werst unterhalb des Dorfes dehnen sich Kalkbrüche an 1 Werst längs dem Flusse 

• hin. Die Schichten nur an 4' über dem Flusse entblösst scheinen etwas nach Westen 
zu fallen und bestehen aus weisslichem oolithischem Kalksteine; die Oolilh-Körner 
sind oft hohl, wie kleine Bläschen. Nur wenige Versteinerungen konnten gesammelt 
werden: Po lypora  in fu n d ib u lifo r tn is  Goldf. sp., b iarm ica  n., eine grosso
wahrscheinlich neue O rth is , die hohe Area eines unbekannten S p i r i f e r ,  T e re 
b ra tu la : e longa ta  Schl., und G ein itz ia n a  Vern., A v icu la  an tiqua  Münster, 
Encrinilenstiele; doch schon diese entscheiden für das Permische System.

'  Jim. 26. ich fuhr zu Boot dnrch die Nacht nach dem Kirchdorfe Myldina. Das Ufer
ist hier mit Trümmern von Schichten, die anf ihrer Lagerstätte zerrissen scheinen, 
bedeckt. Tbeils sind es schöne, weisse oolilhisoho Kalke, theils tuffartige Kalke 
voll Muschel-Fragmenten, wie die von Itschalki; andere sind von rauchgrauer Farbe. 
Auffallend ist es, wie sehr die Tuffe nnd die Oolithe den tertiären, södrussischen 
Felsarlen ähneln. Gut erhaltene Versteinerungen giebt es hier nicht, doch die cha- 
raoteristische M odio la  PatlasüVeTn. nnd T ereb ra tu la  e longa ta  Schl. Hessen sieb 
erkennen. Dabei fanden sich Trümmer eines sehr cryBtaUinischen, brüchigen, grauen 
Kalksteines, voll ockerrother Flecke mit weissschaligen Versteinerungen: P ro d u c tu s  
sem treticu la ttis  Mart, sp., S p ir i f e r  S a ra n a e  Vern., T ereb ra tu la  rhom btndeo  
Phill., alle für den Bergkalk entscheidend, dessen Nachbarschaft dadurch ange- 
deutet ist.

Jora Ich ritt durch sumpfigen Wald zu dem aus 3 Häusern bestehenden Dörfchen
W apolka ,  höher hinauf an der Wylschegda. Hier erscheinen unter der SandaHa-
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vion am Flusse schwarze Jura-Thoae, in denen sich der B elem nU es russiengis  
d’Orb: fand. Unter den Rollsteinen finden sich nur solche, die dem Bergkalke and DnA 
den Permischen Schichten angehören. 40 Werst östlich vom Dorfe im Walde befin- Bergk. 
det sich nach den Berichten ein Berg voll der schönsten Feuersteine, der das hiesige 
Jägervolk mit Flintensteinen versieht. Er gehört ohne Zweifel dem Bergkalke an.

Zu Pferde reisete ich bis nach Poshegodskaja .  Der erste Theil des Weges 
fflhrt durch öden, sumpfigen Wald; dann tritt man in ein mehr bebautes hügliges 
Land, das zum Flussthal einen weiten und hohen Abfall hin bildet, der aus rothen bunten farm. 
Thonmergeln, mit Kalkbfinken, wie an der Suchonna und mit Sandsteinen, ähnlich 
den Permischen, besieht. Das bemerkt man in Wasserrissen; grössere Entblössungen 
giebt es nicht.

Bei S-korodumskaja,  wohin ich zu Boot längs flachen, alluvialen Ufern ge- n  joo. 
langte, besteht das niedrige Ufer aus versteinerungslosem grauen Kalkstein, ähnlich 
gewissen Schichten von Myldina. Das benachbarte Dorf Pom osdino  am Pomus, 
das ich zu Fuss erreichte, liegt auf einer Höhe, an deren Gehänge, nahe bei der 
Kirche derselbe Kalkstein anstebt; dazwischen giebt es oolithische, concrelionirte und 
auch merglige Sohichten. Geht man längs dem Flüsschen Pomus hinauf, so kommt 
man durch die Schlucht des Baohes P o w arnascho r ,  deren Abhänge aus rothbunten 
Thonmergeln mit blauen Flecken und mit einigen Kalkspathkrystallen bestehen; —
2‘/ s Werst weiter sieht man an den Gehängen des Pomus Gruben, aus denen die 
Einwohner rothen und grauen Gyps, der von schiellrigen grauen Mergeln begleitet ist, 
brechen. Nach Aussagen der Bauern fliesst der Pomus, der an 50 Werst mit kleinen 
Böten fahrbar ist, beständig zwischen ähnlichen Hügeln.

leh fuhr zu Boot die Wytschegda weiter hinauf, um in ihren Zufluss, W ol ,  zu 
gelangen. Etwas oberhalb Pomosdino sieht man den Kalkstein von Skorodum s-  
kaja  an 10' hoch über dem Flusse anstehen, und darüber rothe, grau- und bläulich-
bunte Thonmergel. Die Schichtung ist horizontal, wie in allen den Fällen, wo nicht
ausdrücklich das Gegentheil gesagt wird. Weiter sind die Ufer diluvial, bis man
ungefähr 4  Werst von Pomosdino  wieder an 30 ' mächtige, bunte Mergelschichten 
von 20' mächtigem Sande bedeckt sieht.

Das Dorf W o ld in o ,  an der W y t s c h e g d a ,  dicht unterhalb der Mündung des 28. 
Wol, ist die äusserste Ansiedelung m diesem Stromgebiete. 6 Werst höher den 
Fluss W ol hinauf erscheint am rechten Ufer die erste Enlblössung: an 30' mächtige 
rothe Mergelthone, mit Sandsteinen und kalkigen Gäodcn; darunter ein sandiger,
sehiefriger Thon voll KoMen-Thellchen; dabei ist eine kleine Schichten-Neigung nach 
S. W. zu bemerken. 20 Werst von der Mündung zeigt eine andere Enlblössung am
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rechten Ufer 30' mächtigen, sehr mergligen und concretionirten, grau-weissliohen nnd 
zuweilen blass röthlicb-grauen Kalkstein, bedeckt von rothbnnten Thonmergeln. —

Ber*t  Am linken Ufer des Wol, 45 Werst oberhalb seiner Mündung, tritt etwas weissli- 
cher, mürber Kalk mit kleinen Höhlungen, wahrscheinlich dolomitisch, zu Tage; darin 
finden sich viel Feuersleinknollen und an Versteinerungen nur Fragmente eines unbe
stimmbaren grossen C yathophyllum . Diese Einschlüsse sind in Russland für den 
Bergkalk ziemlich entscheidend, und man ist berechtigt von hier an den Beginn die
ser Formation zu rechnen. Einige Werst den Fluss hinauf zeigt sie sich am linken 
Ufer 150' mächtig, und besteht aus weissem, köraig-crystallinischem, klingendem Kalk 
mit Feuersteinen; — einige Schichten sind weich, merglig und schiefrig, wie bei 
Mjatschkowo; — darin finden sich folgende Versteinerungen: C haetetes capü io -
r is  Phill: sp . , C eriopora  b igem m is. n., P ro d u c tu s  cem ire ticu la tu s" '  Mart., 
C honetes sa rc in u la ta ' "  Schl, sp., O rth is  a rach n o id ea  Phill. sp., S p ir i f e r  
m osquensis, C h cm m tzia  acu m in a ta  Gold, sp., P h i/lip s ia  E ic h w a ld i Fisch, 
sp.; — alle characteristisch für den russischen Bergkalk. Wald und Moos bedeckt 
so sehr das Gehänge, dass die Schichtung nur oben, auf geringer Erstreckung zu 
sehen ist; sie scheint 10° nach N 30° 0  zu fallen, doch kann das local sein.

1 Werst weiter zeigen sich am linken Ufer grosse Kalkplatten mit S p ir i f e r  
m osquensis  und grossen C ya lh o p h y llen , 24° naoh N. 0. geneigt; — dann wie
der nach 1 Werst dichter, gelber, wohl dolomitischer Kalkstein, darin ein B ellero p h o n .

An 7 Werst weiter hinauf erhebt sich am linken Ufer ein 300' hohes Gehänge, 
T sc h u k la k o s t  genannt, aus Bergkalk, oll gelblich und so wie bei Mjatschkowo 
mit grünlichen, schiefrigen Mergelschichten, und gelbem Dolomit. Die Schichtung 
lässt sich nicht beurtheilen. Hier wurden wenige und undeutliche Versteinerungen 
gefunden, besonders P ro d u c tu s  hem isphaericus S o w . v a r . m inor.

2 Werst weiter steht der letzte Berkalk zu Tage; er ist hart, crystallinisch und 
gewiss dolomitisch, besonders sind die unteren Schichten zuckerkörnig, braungelblicb, 
mit vielen Kalkspalhdousen; — die Schichten sind dick und fallen an 15° gegen S. 0 .

Devon. Von diesem drusenreichen Bergkalk mit glänzendem Bruche unterscheidet sioh 
der 1 Werst mehr Fluss -  aufwärts anstehende Kalk duroh dieses Gefüge und matten 
Bruch. Er enhäll Hornsteinknollen (Chert), ist von ockergelben Slengelchen durch
schwärmt, seine Oberfläche mit vielen, flachen glatten Grübchen markirt; ein geringes 
Fallen nach 0. etwas N. ist zu bemerken. E uom p h o /u s  W oroneshensis  Vern., 
T ereb ra tu la  re ticu la r is  L. sp., O rth is s tr ia tu la  Schl. sp. mit S e rp u la  
om phalotes  Goldf. beweisen, dass diese Schichten Devonisch sind. An einer Kalk- 
Entblössung des linken Ufers, 3 Werst höher, fand sich C alam opora  spongites  Goldf.
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-Am rechten Ufer beginnt 1 Werst weiter eine */% Werst lange niedrige Ent- 
blössung, an der sich die T ereb ra tu la  M eye n d o rfl Vern.,. in ungeheurer Menge 
findet. Bis 4' und 5' über dem Wasser wechseln hellfarbige Mergelkalke mit grün
lichen Mergeltbonen, und sind reich an Versteinerungen. Ausser den bereits als 
deronisch genannten fanden sich: B ellero p h o n  tubercu la tu s  d'Orb., A vicu la  
a rcana  n ., P e c te n  ln g r ia e  Vern., T ereb ra tu la  L iv o n ic a  Buch, S p ir i f e r  
uturaüs  Vern., P ro d u c tu s  m b a cu lea tu s  Murch., E n c r in ite n -S tie le , selten kleine 
Reste von F iseh en , die noch nicht bestimmt sind. Darüber liegen in Trümmer 
zerrissene Platten eines sehr compacten Kalkes, an der Oberfläche, wie der früher 
erwähnte, mit kleinen, flachen Grübchen und welligen Furchen, wie von Wasser 
benagt; — darin wenig Versteinerungen. Diese Schichten fallen an 10° nach N. 0.

Es folgen sofort den Fluss aufwärts am linken Ufer dicht über der Wasserfläche 
rothe, bunte Mergel, ähnlich denen des Waldal, abwechselnd mit zertrümmerten Kalk
platten, die mit Ausnahme von S e rp u la  om phalo tes  Goldf. nur unkenntliche Ver
steinerungen lieferten. Das Fallen dieser Schichten ist jedenfalls gering und etwas 
nach 0. gerichtet, doch wegen der überall nachgesunkenen Mergel nicht sicher zu 
ermitteln.

Unmittelbar darauf und kaum 1 Werst von der Entblössung mit T. Meyendorfl 29 jon. 

folgen auf beiden Ufern steil aurgerichtete, schwarze Thonschiefer, die am rechten Thonsch. 

Ufer den bis 500' über den Fluss erhobenen Berg, L e g s tan  S luda ,  bilden. Sie 
sind gleichartig, schwärzlich, zerfallen in dicken Blättern, ihre Schieferung und Schichtung 
(den lichteren Streifen nach) stimmen überein; an beiden Ufern ist das Streichen N.
37° W. und das Fallen 43° N. 0. Alles Suchen nach Versteinerungen ist in diesem 
Gestein erfolglos.

Spätere Erfahrungen haben gelehrt, dass die beschriebenen Schichten zu einem 
bisher unbekannten Erhebungs -  Systeme gehören, das bis an das Eismeer als ein Timan-Geb. 
breiter Felsenzug fortsetzt; der jedoch, wegen seiner geringen Höhe, nur in der 
waldlosen Tundra hinreichend bemerklich ist, um bei den Einwohnern den Collecliv- 
Namen Timanski Kamen zu führen. Diesem Namen geben wir eine weitere 
Bedeutung und nennen den ganzen Zug Timan -  Gebirge.

Intressant wäre es die Fortsetzung des Schiefergebirges auf seiner Streichungs- 
Linie südwärts genau zu kennen, um zu ermitteln, ob es bis in die Erhebungs-Zone 
des Urals reicht. Nach den gegenwärtigen Erfahrungen scheint es nicht, da der 
Weg zur Petschora über keine Felsenhöhen führt. Doch sollen an den Quellen der 
südlichen Mylwa noch schwarze Schiefer das Gehänge Parma Sluda bilden, und 
gewiss treten sie an der W ytschegda  bei der Mündung des Flüsschen Wisifiol
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zu Tage, da mau sie von dort gebracht hat, um den Fuasbodea in Kirthen daraus 
zu machen.

Fährt man den W ol weiter hinauf, so trifft man nach einer halben Werst von 
Neuem dolomitische Bergkalkschiohlen mit C haetetes f iü fo r m is  und P r o d u c tu s -  
Fragmenten an. Die Neigung dieser Schichten ist wieder ganz unbedeutend, nicht 
sicher zu bestimmen; — sie halten an 3 Werst lang an. Dann folgt am rechten 
Ufer ein Gehänge von diluvialem Sand, mit Rollsteinen von Schiefer und Bergkalk 
unter dem dunkelgrauer Jura-Thon (denn ein B elem n ite s  K irg iaensis  d'Orb. findet 
sich darin) folgt. Nach Versicherung der landeskundigen Ruderer sind die Ufer des 
Wol,  der noch an 50 Werst hinauf fahrbar ist (ich war in ihm an 90 Werst 
gefahren), weiterhin unausgesetzt sandig, thooig, niedrig; auch die StromschneUen, 
deren es auf dem letzten Theil unserer Fahrt sehr \iele gab, hören auf. So war 
der Querschnitt durch das Timan-Gebirge vollendet, der in Russia de the Ural vol. 1, 
tab. 5, fig. 5 mitgetheilt ist. Seine Betrachtung lehrt, dass das Gebirge hier aus 
einer sehr flach gewölbten Zone von Devonischen und Bergkalk -  Schichten besteht, 
ans der östlich von der Axe eine Klippe von Thonschiefer, in abweichender Lagerung 
emporragt; ferner dass Permische Schichten nur auf der Westseite des Zuges hegen, 
während die Jura-Thone an beiden Seilen nach der Ebne hin sich einfinden. Die 
natürlichen Folgerungen sind, dass die Aufrichtung der Schiefer, in einem Streichen, 
das ziemlich genau den crystallinischen Küsten Lapplands und dem Felsenzuge auf 
der Halbinsel Kanin parallel scheint, vor der Ablagerung der Devonischen Schichten 
erfolgte; — ferner, dass nach der Ablagerung des Bcrgkalkes eine geringe Wölbung 
und Erhebung der Schichten erfolgt war, die das Permische Becken nach N. 0. hin 
abgränzle, und die sich auch während der Ablagerung der Permischen Schichten mag 
fortgesetzt haben, da diese in der Nähe der Erhebungszone eine Neigung nach S. W. 
zeigen; endlich dass zu beiden Seilen der erhobenen Zone während der Jurazeit neue 
Meeresablagcrungen statt fanden. Nach späteren Erfahrungen fügen wir hinzu, dass 
die . Richtung der geringen Wölbung und Erhebung der Transilionsschichten nicht ganz 
mit dem Streichen der aufgerichtelcn Schiefer zusammenlallt.

Abwärts fuhr ich Tag und Nacht. Menschen begegneten wir nicht am Wol; 
sie erscheinen auch hier nur auf dem Durchzuge und die einzigen bleibenderen Spnren, 
die sie hinterlassen haben, sind luftige Brelterdäoher, von Stangen gestützt, — zum 
Schutz gegen Regen, — und auf Balken getragene Yorrathskammern zur Aufbewah
rung von Jagd- und Fisoh-Gerälhen. Die Ufer sind überall von Nadelholz bewachsen, 
— Lerchen, Tannen (auch Ab. pichta) und wenig Kiefer, — das durch zahlreiche 
Brände verwüstet ist.
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Am Morgen langte ich in Pomosdino  an, nnd brauchte mehr als 24 Stunden, 
um von da nach Myldina zurück zu fahren, wo ich meinen Reisegefährten vorfand.

Denselben Tag setzten wir unsere Reise auf der gewöhnlichen Wasserstrasse 
zur Petschora hin durch die beiden M y l w a -  Flüsse fort, begleitet von dem Forst
meister v. Greve und von einem gebildeten, schriflkundigen Sürjinen, Philipp Popof, 
der mir schon von Ustsyssolsk ab zum Wege weiser gedient hatte. Die Ufer der süd
lichen Mylwa bis zum Üktül sind niedrig, alluvial, von Gras und Wald bedeckt. 
Höher hinauf, unter 52° 5 3 0 .  v. Par. und fast 62° 6' Breite nach KruseBstem’s 
Bestimmung fangen Bergkalk-Felsen an, die Ufer zu bilden. Die ersten Kalkschichten 
sind mürbe, wegen vieler Löcher fast von schwammiger Textur, gelb; darin findet 
sich S p ir i f e r  m osquensis, P ro d u c tu sh em isp h a er ic u s  Var, m inor , P ro d u c 
tu s  sem ireticu /a tus. Von hier aus aufwärts windet sich der Fluss beständig durch 
hohe Bergkalk-Gehänge, die von Wald und Moos so dicht bedeckt sind, dass die 
unbedeutende Schichtenneigung nicht sicher zu ermitteln ist. Mit grösser Mühe dran
gen wir durch den von Baumstämmen oft verstopften Fluss über Untiefen und Strom«* 
schnellen bis an den Punkt vor, wo die südliche Mylwa in 2 Arme sich theilL Hier 
erhebt sich massiger crystallinischer Bergkalk mit grossen C yathopkyllen  bis 400' 
über das Flussniveau. Intressant wäre es gewesen die Untersuchung bis zu dem 
erwähnten Schieferberge, Parma Sluda,  fortzusetzen und man hätte einen Durch
schnitt des Timan-Gebirges an seinem südlichen Ende gewonnen. Doch der einzige 
Bewohner dieses Flusses, ein Fischer, der hier den Sommer verbringt, berichtete, 
dass der gesuchte Berg noch 25 W. weiter hinauf am westlichen Flusszweige liegt; — 
und es fehlte an Wasser, um dahin zu dringen. Eher hätte man vom Dorfe P o - 
shegodske ja  durch den Wald in einem halben Tage zu Fuss hinkommen können. 
Wir mussten umkehren und gelangten durch den Üktül, mit einförmigen alluvialen 
Ufern, zum Landwege, der über eine Sandhöhe mit Rollsteinen von Quarziten oder 
Kieseischiefern zur nördlichen Mylwa führt. Noch 3 Tage mussten wir zwischen den 
eben so einförmigen, von Gras und Wald bedeckten, meist niedrigen Ufern der nörd
lichen Mylwa fahren. In der ganzen Woche hatten wir von Menschen 2 einsame 
Fischer begegnet.

Den folgenden Tag war bei Tagesanbruch am rechten Ufer der M y lw a ,  nahe 
ihrer Mündung eine Enlblössung zu sehen, die wohl als ein Typus für die Bildung 
des durchschnittenen Diluviallandes angesehen werden kann. Oben liegt gelber Sand 
ohne Rollsteine, 30' mächtig; — darunter folgen graue Sandschichlen, von Thon 
oimentirt, voll kleiner Gerölle und grösser abgerundeter Blöcke von grünem und 
rothen Kicselschiefer und Sandstein. Diese letzteren Schichten sind durch eine Linie
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ohne Eorsion von den oberen getrennt und werden so unterwaschen, dass <tie obe
ren Schichten nachsinken. Im Kirchdorfe Pe tschorsk i  pogos t  angelangt, ritt ich 
sogleich Ober flaches Land, meist, durch Birkenwald iO W. nach [dem Dorfe S o i -  
w insk ,  um das Vorkommen von Eisenerzen höher hinauf am Flusse S o iw a  kennen 
zu lernen.

So iwinsk  liegt auf einer an 100' hohen Terrasse aus Sand, der nach unten 
thonig ist und da viele abgerundete Blöcke von Kieselschiefer, Hornstein, Porphyr 
und Diorit nebst kantigen Blöcken von Bergkalk enthält. Der Thon dieser unteren 
Diluvialschichten mag aus der vielleicht darunter liegenden Juraformation stammen. 
Aehnliche Gehfinge Yon Grand mit dunklem Thon an der Basis setzen den Fluss hin
auf eine Strecke fort.

Ungefähr 7 Werst über dem Dorfe findet* man zunächst auf dem rechten Ufer, 
Bergk. dicht über dem Wasser, an einem 60' —  80' hohen Hügel anstehenden Bergkalk; 

doch sind dieselben Schichten etwas weiter hinauf am rechten Ufer besser zu beob
achten. Zu unterst, bis 3' über dem Wasser, sieht man dünne Platten eines dun
kelgrauen, sehr grob cryslaOinischen Kalksteins, oll voll grüner Pünktchen, die auf dem 
Querbruche in Reihen parallel der Schichtung erscheinen. In diesem Gesteine sind 
die organischen Reste unkenntlich. Darüber folgen 10' mächtige, weisslich-gelbe 
Kalkschichten, Oft mit bräunlichen Körnern, ganz porös und mürbe, von sandigem Bru
che, erfüllt von Versteinerungen, doch meist alles Steinkerne oder Ausfüllungen (mou- 
les exlerieurs), von denen die folgenden bestimmt worden sind: P r o d u c t u s : H u m 
boldt* d’Orb., •  R o n i n c k i a n u s  n., lobatus  Sow., hem isphaericus  Sow. var. 
m in o r  verlängerte Form, O r t h i s  a rachno’idea  Phill., S p i r i f e r  * fa s c ig e r  n., 
S a ra n a e  Vern., lin ea tu s  Mart., T e r e b r a t u l a  * hast ata  var., p le u ro d o n  
Phill., P e c t e n  * B o u e i  Vern., s ibericu s  Vern., E d m o n d i a  u n io n ifo rm is  
Phill. Wiewohl die Menge der grossen Producten unzweideutig für Bergkalk spricht, 
so ist die Analogie der mit einem # bezeichnelen Arten mit Permischen Fossilien so 
gross, dass nur ein minutiöses Betrachten vor der Ansicht bewahren kann, als wären 
hier die Fossilien beider Formationen vermengt. Die Schichten sind aber auch der 
Lagerung nach den Permischen wahrscheinlich am nächsten. Hervorzuheben ist, dass 
am Wol und an der Mylwa die obersten Schichten des Bergkalkes gleichfalls mürbe, 
porös und gelblich waren, und damit im Timangebirge, zu dem auch die Schichten 
an der Soiwa gehören, ein eigentümliches, wenig mächtiges Formalionsglied bezeich
net sein mag. Ucber den Versteinerungs-reichen Schichten liegen auf dem' Abhange 
Platten eines dichten, milden, weissen Kalkes in Trümmer, und sind weiter hinauf 
verdeckt. Alle diese Kalke scheinen mehr oder weniger Talk-haltig.
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Ungefähr 10 W. oberhalb des Dorfes, dem Flosse nach, bekommt das Land 
den Habitus einer Gebirgsgegend, indem die S o iw a  nnd ihre Nebenflüsse in ein 
hohes Platean von Bergkalk so tief einschneiden, dass pittoreske Felsen und Gehfinge 
von 300' — 500' Höhe entstehen. Der Kalk scheint oft dolomitisch, voll Knolliger 
Concretionen nnd Feuersteine; die geringe, meist nordöstliche Neigung der subhorizon
talen Schichten ist nicht mit Sicherheit zu messen; die Versteinerungen sind meist 
schlecht erhalten. Besonders leitend sind die Korallen: L ithostro tion  f lo r i fo r m e  
F lem ., CyathophiU um  ib ic inum  Fisch., C haetetes cap illaris  Phill. Im Allge
meinen besteht die Formation aus einer Aufeinanderfolge von Kalklagen gewöhnlich 
in dicke, mehr oder weniger unregelmfissige Bänke gelheilt, von weisser Farbe, den 
Fluss hinauf mehr und mehr zerklüftet; andere Schichten bestehen aus klingenden, 
dünneren Blättern; — im oberen Theil des Flusses sind auch viele gelbe Dolomite 
und grünliche Mergelstreifen wie bei Mjatschkowo zu beobachten. Einer der ersten 
höheren Berge bietet den folgenden Durchschnitt:

a.) Mürber, zeitig poröser
Kalk.

b.) Klingende Kalk-Plat
ten, deren zerfallene 
Blätter oft das ganze 
Gehänge verkleiden; 
mit Fusulinen.

c.) Concretionirte Schichten voll Höhlungen nnd Feuersteinen, wechselnd mit dicken Bfinken
granweisslichen Kalksteines.

d.) Harter compacter Kalk, in regelmässigen Schichten. Drei Terrassen sind am Gehänge
deutlich zu unterscheiden.

3y£ Werst den Fluss hinauf giebt es viele F usu lin en  im Bergkalke. Von da 
an 10 Werst weiter fand sich S p ir i f e r  m osquensis Fisch, und E uom pha lus  
S o iw a e  n. in den Felsen. Noch 2 y ^  Werst höher und 3 Werst unter einer neuen 
Niederlassung eines Bauren an der oberen Soiwa sieht man am rechten Ufer den 
beigegebenen Durchschnitt

a.) Grauer Thon, keilförmig heraufgetrieben.
b.) Gelbe Kalkmergel und Kalkplalten. 

b c. c.) Dicke Bänke derben Kalkes.
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Jura Dicht über diesen unter das Wasser einschiessenden Schichten erscheint am 
niedrigen Ufer schwarzer Jura-Thon, mit B elem n ite s  R irg ü e n s is  d’Orb., A uceH a  
P a lla s ii n., mit verkiesetem Holze und Gagat. Dieser Thon erhebt sioh nur an 3' 
über dem Wasser und ist von einer 2' mfichligen Torflage bedeckt, i y ^  W. weiter 

Bergk. den Fluss hinauf erscheinen wieder mächtige Bergkalkgehänge, oft dolomitisch. So
sieht man z. B. am rechten Ufer eine an 140' mächtige Enlblössung, deren untere 
Hälfte von derbem, weissem Kalk voll von Höhlen und von Klüften gebildet ist, 
während die obere aus gelbem, dolomitischem Kalk, in unregelmässigen Schichten voll 
Absonderungen, besteht. Diese Beobachtung spricht dafür, dass die Bergkalkschiobten 
schon vor Ablagerung der Juralhone kleine Störungen erlitten hatten und Verliefungen 
bildeten, die von den Thonen eingenommen wurden. Oberhalb der neuen Nieder
lassung am Zufluss Ydsched  -  jo l  ist der Bergkalk voll Höhlen und so sehr zer
klüftet, dass sich unterirdische Wassor darin leicht verbreiten. Z. B. verschwindet 
das Flüsschen Walgan -  jol in Felsen und bricht nach einer Werst am linken Soiwa- 
Ufer, 1 W. oberhalb der Mündung des Bad-jol, wieder hervor. Die in die Klüfte 
dringenden Wasser sind gewiss oll eisenhaltig, besonders durch Zersetzung der 
Schwefelkiese, die im Juralhon, den wir dicht unter der Torfdecke anslehen sahen, 
sich finden. Dadurch haben sich in den Bergkalk-Spalten überall reiche Brauneisen- 
Erze tropfsteinartig und incrustireud angesetzt, und wo durch die Flüsse die Felsen 

Eisen zerrissen sind, liegen zahlreiche Stücke Eisenerz zwischen den Kalkblöckcn, auf denen
schwärzliche Flecken die Stellen anzeigen, an denen die Incrustalc fcslgesesscn haben. 
Ein Gehänge, an dem solche Erze liegen, findet sich Werst über der neuen Nie
derlassung am rechten S o i w a - U f e r ,  am Berge Gör -  Sluda; ein anderes am 
W a l g a n - j o l  dort, wro er sich in den Fels verliert. Am letzteren Orte liegt ein 
Stück Erz von an 13 Pud Gewicht. Leicht könnte man diese reichen Erze an den 
Flüssen auflesen lassen und zu Wasser nach Soiwinsk oder Pe tscho rsk i  pogost  
bringen, und da cs in der Umgegend dieser Dörfer auch an Sumpferzen nicht fehlen 
dürfte, eine kleine Eisenhütte, die das Petschora -  Gebiet mit Ackergerälhlcn versehen 
würde, zu gründen versuchen. Doch Stollen in den Kalkfcls zu treiben, um die 
meist kleinen und verstreuten Erz -  Parthien aus den Klüflen zu gewinnen, woran 
einige Einwohner von Petschorski pogost gedacht haben, wird zu grosse Mühe machen. 
So lange übrigens das Petschora -  Land durch die Kaufleule von Tscherdyn mit sehr 
wohlfeiler Eisenwaare von den Permischen Hüllen her versorgt wird, ist auch kein 
Bcdürfniss nach einer eignen Eisenhütte vorhanden.

Juli 10. Nach diesen Beobachtungen fuhr ich die Soiwa hinunter, und bestimmte mit 
dem Compass ihren Lauf bis Soiwinsk;  doch zu der Karle lieferten diese Bcobach-
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tuagcn nSr unsichere Datun, da die Lage yon Soiwinsk unbestimmt blieb. Die Weißte 
sind nach der Schätzung der Einwohner angegeben. Nach ihren Aussagen begleiten 
Kalkfelsen die Soiwa noch 20 Werst über den äussersten Punkt meiner Untersuchung 
den Strom hinauf; dann erst werden die Ufer niedrig, sandig und thonig, mit Roll
steinen. Die Soiwa bildet sich 160 Werst über der neuen Niederlassung aus dem 
durch Sümpfe fliesenden, westlichen Flüsschen Lunwosh und dem östlichen Schöd- 
wosh. Von diesem letzteren geht man 30 Werst zu Fuss zum Fluss Ködatsch,  
der zwischen pittoresken weissen Felsen fliessen, und im Winter nicht zufirieren soll; 
er ergiesst sich in die Welwa,  Zufluss der Petschora.

Merkwürdig ist, dass sich Rollsteine von Kieselscbiefer, Quarzfels, Porphyr und Dr>ß 
Syenit an der Soiwa bis 500' über dem Flusse finden.

Bei Nacht kam ioh noch T ro i tzk o je ,  oder P e t s ch o r sk y  pogos t  zurück u  juji 
und wir fuhren mit der ganzen Reisegesellschaft den folgenden Tag die Petschora 
hinauf, um durch den Fluss Y ly tsch  und durch dessen Zufluss J ö g r a - L j a g a  bis 
auf den Kamm des Urals zu gelangen und zugleich eine vermeintliche Lagerstätte von 
Bleierz zu untersuchen.

Die Beobachtungen, die auf diesem Durchschnitte gemacht wurden und die hier 
einzeln berichtet werden, sind in Russia 4c the Ural by Murch., Vern. Keys. yoI. 1, 
tab. 5, flg. 3, zusammengestellt.

Die Ufer der Pe tschora  bis zur Mündung des Yly tsch  hinauf bestehen aus 
sandigem und thonigem Schwemmlande, das oft steile Gehänge von 50 ' — 70' Höhe 
bildet, bis an deren Rand der Wald sich verbreitet. Viele Rollsteine von crystallini- 
schen und Transitions-Gesleinen liegen am Ufer.

Eine ähnliche Beschaffenheit zeigen die Ufer des unteren Ylytsch. In dem 
unteren mehr thouigen Theile der Ufer linden sich Geröllo mit A u ce lla  co n cen trica  Ja n  

und darauf lässt sich die Ansicht stützen, dass Jura-Thone unter dem Schwemmlande 
'liegen. Eine obere Lage von Torf mit Sumpfeisen ist an den Ufern nicht selten.

6 Werst unterhalb der Mündung des K ogy l  in den Y ly tsch  sieht man die Schieif-Sdst. 

ersten anstehenden Felsen. Die Schichten fallen 20 — 30° nach 0. 30° N., also fast 
nach N. 0. in einer Folge wie sie der beigedruckle Durchschnitt erläutert.

a. b. c. d. e. f.

a.) Grosse Massen eines grauen Sandsteins von der Farbe gestossenen Pfeifers, mehr oder 
weniger grobkörnig, hie und da in Croglomerat übergehend, theils hart, tbeils
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erdig, durch zahlreiche Spalten in grosse unregelmissig rhonboedrisehe Stfloke 
zerklüftet, bildet dicke, ungleiche, ineinander greifende Schichten. — 50 Schritt 

. b.) Rothe Mergel mit Schichten weisslicher Kalkknollen, mitten von einer'Schicht granen 
Thones durchzogen, in den oberen Lagen mit dünnen Bänken von dünnem Sand
stein gleich dem bei a. wechsellagernd. — 30 Schritt.

c.) Sandstein gleich dem ersten. — 30 Schritt.

d.) Rothe Mergel, enthalten eine kleine Schicht von fasrigem Gyps, alterniren nach oben
wieder mit Sandsleinbänkcn. — 80 Schritt

e.) Sandstein gleich dem ersten. — 30 Schritt.
f.) Rothe Mergel, nur in geringer Entfernung enlblösst

Fährt man 1 Werst weiter den Fluss hinauf, so sieht man hie und da am Ufer 
Entblössungcn ähnlicher Schichten, deren Fallen beweiset, dass man in der Schich- 
tenfolgc aufwärts  steigt. Dann erscheint am rechten Ufer folgender, 1 3 0 'mächtiger 
Durchschnitt:

1.) Gelber anfgeschwemmter Sand. 15'

2.) Sandiger aufgeschwemmter Thon, mit einer Reihe von Kalk- nnd Kiesel-Blöcken,
horizontal; 10'

3.) Rothe, etwas zerwühlte Mergelthone.

4.) Eine kleine Schicht eines sandigen, steinigen Mergels.

5.) Pfefferfarbiger Sandstein; die Hälfte der Körner bestehen ans schwarzem, Iydischen
Stein; ausserdem giebt es viele grane, weniger grüne nnd rothe Kieselkörner, 
anch kleine Feldspath- Theilchen liegen darin; Glimmer fehlt nicht, doch sieht man 
nur sehr wenig davon. Diese Körner sind bald äusserst fein, bald so grob, dass 
sie ein Conglomerat bilden. Das Cement tritt so sehr zurück, dass man es nur 
unter der Lupe deutlich sieht, von Farbe grünlich-grau bis weisslich, besteht 
eigentlich aus denselben Elementen als die Körner, nnr äusserst fein gepulvert, 
zuweilen mehr feldspäthig, zuweilen mehr thonig. 20'

G.) Die Schichten dieses Sandsteins sind plötzlich von rothbrännlichen Mergelthonen ver
treten; was entschieden die geringe Constanz dieser Gebilde beweiset.

7.) Graugrünlicher, feinkörniger Sandstein, 2'-'

8.) Rothe Mergelthone, einige Schichten sehr sandig. 30'.
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Alto dto Schichten von No. 3 ab, fallen nnter 20° nach N. 0. Undentliche 
Pflanzenreste sind die einzigen organischen Reste, die hier Vorkommen.

Weiler hinauf folgen auJjgeschwemmte Ufer, an denen oft Sumpfeisenerze z i  Drift 

sehen sind.
3 W. oberhalb des Kogyl  zeigt sich wieder eine Enlblössung in der Richtung Kohlm-Sdst, 

des Streichens der Schichten, die daher horizontal scheinen:

a.) Rothe Thonmergel alternirend mit

b.) Sandstein, Ähnlich dem vorhergehenden.

An 2 Wefjjt oberhalb der Mündung des Mortjur am Dorfe Görd-mu ([Rothes 13 Joit 

Ufer, Surj&nisch) sieht man dieselben Sandstein-Schichten 60' hoch am Uftr entblösst, 
noch mit einem Fallen von 20° nordöstlich.

8 W. unterhalb des Dorfes S a r ju  sieht man am rechten Ufer folgenden Durch
schnitt von 110 Schritt LAnge:

a.) Pfefferfarbiger Sandstemj wie er früher beschrie
ben ist, in Platten von M " Dicke gesondert 
hie nnd da m(t .grösseren, unregelmissigen 
Absonderungen, mit deutlichen Calaqiitenreslen

a. b. a. b a b .  a. b. nnd anderen PJlanzen-Abdrücken.
b.) Graue sandige Thone, in kleine Trümmer schiefrig zerfallend (Shale).

Hier hat sich das Streichen geändert und die Schichten fallen ganz W. unter 40°.
Ein Wechsel ähnlicher Schichten setzt fort bis an das Dorf Sarju, von dem aus 

man die Höhen des Urals zum ersten Mal erblickt. Dicht unter der Mündung des 
Fl. Saiju erhebt sich am rechten Ufer des Ylytsch ein Nagelfluhe-ähnlicher Fels. Ab-i
gerundete, oft faustgrosse, graue, grünliche und röthe Kieselsteine sind in Sandstein, 
vom derselben Beschaffenheit, wie er früher beschrieben45wurde, eingcbacken. Hier 
finden sich Stückchen kohlensauren Kupfers der Schichtung parallel vertheilt. Die 
Schichten sind nicht deutlich gesondert und eine jede an 20’ mächtig; das Fallen 
stimmt genau mit dem vorhergehenden: 40° nach W. Aehnhcho Felsen sollen weiter 
hin den Serrju begleiten/

Die Pfeffer-farbigen Sandsteine mit Pflanzenrosten und Schieferthonen (shale) 
setzen am Ylytsch MnauTfort mit demselben Streichen N— S, aber mit abwechselnd 
östlichem und westlichem Fallen; also mehr und mehr gefaltet. So z. B. zeigen sie 
20 W. ungefihr oberhalb des Sarju die beigedruckten Biegungen:
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Bergk.

*

Die grossartigsto Schichtenfattimg zeigt aber diese Formation dicht enter dein 
Steinihor des Ural, Is perbd in der Landes-Sprache, -wo sie mit einer 250Miohen 
F,ntMöfrS"»g aufhört, die der beigegebne Holzschnitt versinnNcfct.
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Gleich darauf folgen pittoreske, bis 500' Uber den Fluss ansteigende Höhen 
aus Bergkalk, mit enlblössten Gehlngen von 2 5 0 ' Hihe, die das^ßteinthor bilden, 
durch das man in das Mittel -  Gebirge des Urals eintritt Dieser Bergkalk ist grau, 
hart, in scharf-kantige Fragmente zerfallend, mit zahlreiohenvKalkspath-Adeni, an der 
Aussenflüche, wo das Wasser eingewirkt, voll flacher Grübchen, einige Schichten sind 
schwarz, der Bruch ist glanzend cryslallinisch; Hornstein -  Knollen liegen darin in 
Streifen vertheilt. Kurz er hat hier vollkommen denselben pelrographischen Habitus, 
wie in anderen Tbeilen des Urals und in England, und bildet den merkwürdigsten 
Contrast mit dem weissen Bergkalke des flachen Russlands, der an den Soiwa-Ufern 
in einer Entfernung, die kaum über 120 Werst betragen dürfte, noch allein herrschte. 
Kaum findet sich anders wo ein schlagenderer Beweis von der Einwirkung der 
Gebirgszüge auf die F a c ie s  der Sedimente. Zahlreiche Zerklüftungen machen die 
Schichtung so undeutlich, dass man sie nur durch die Streifen, in denen die Polyparier, 
(liier die einzigen kenntlichen Versteinerungen) vertheilt sind, erkennen kann. Ihnen 
zufolge herrscht hier überall ein Fallen von ungefähr 50° nach W.

Eine halbe Werst höher hinauf fallen die Schichten unter 40° nach 0 . nnd 
zeigen folgenden Wechsel.

a.) Grauer Kalkstein, wie er vorher beschrieben ist.
b.) Kother Kalkstein voll Eacrinitenstiele, in dünnen 

Schichten,, die fest sehiefrig in Blätter zerfallen, 
durchzogen von einigen dickeren Bänken; — 
30 Schritt

Kaum eine Werst höher den Fluss hinauf fallen die Schichten wieder westlich, 
weiterhin wieder östlich; sie bilden überall michtige Gehänge.

An 5 W. pberhalb des I s - p e r e d ,  oder Stein-Thores sind die Yentctaerahgfett 
des grauen Kalksteins zahlreicher, und da dieselben Arten zum Theil in den Vor-



hesgehenden 8«hkfcteni»dm einigen der folgend« yoikommen, so kam die felgende 
Liste fflr sIle zusammen gelten:

L i t h o  s t r o t io m  micrOphiUum  n., C y a t h o p h y l l u m  a H etm um  Fisch, 
sp., c o m ic u lu m  n., P r o d u c t u s  tubarius  n., m a rg a rita cen s  Sow. var., 
hem isphaeripus  Sow. minor. O r t h i s :  arachno'idea PhiU . ( J ) ,  S h a rp e i,
M o rris , A l l o r i s m a  reg u la r is , E u o m p h a lu s  aequalis  S o w .

Auffallend bleibt es, dass die gemeinsten Bergkalk-Versteineruqgen des flachen 
Russlands: L ithostro tion  f lo r i fo r m e ,  C haetetes  Arten, S p ir i f e r  m osguensis
u. a. hier nicht Vorkommen, und begründet die Ueberzeugung, dass die abweichende 
Physionomie des Uralischen Bergkalkes nicht bloss von jnetamorphischen Einflüssen, 
die seiner Ablagerung folgten, sondern auch von anderen Bedingungen, die ihr vor
angingen, abzuleiten isL

Der Bergkalk setzt weiter am Y ly tsch  hinauf eben so fort; z. B. nach 1 0 W. 
ist er ein dichter, grauer Stink -  Kalk von cryslallinischem Bruche, mit Kalkspath- 
Schnüren, und füllt unter 75° nach W.

Endlich wird der Bergkalk schwflrzlich grau, auf dem Bruche splittrig, in ä7 
dicke Bfinke getheilt, die etwas unr^gelmässig unduliren und zahlreiche Hornslein- 
Knollen (Uhert) enthalten; — ihr Streichen zeigt hier eine locale Abweichung; es ist 
N. 20° W., mit 45° Fallen gen W. Hier fanden sich: C y a t h o p h y l l u m  corn i-  
cu lum  n., L i l h o d e n d r o n  fa sc ic u la lu m  P h ill .,  P r o d u c t u s  hem isphae- 
r icu s  Sow. minor., S p i r i f e r  S tra n g w a y s i  Vern., B e l l e r o p h o n  h iu lcus  
S o w . ( I )

Weiter hinauf am linken Ufer sieht man die letzten Bergkalk -  Gehfinge; der 
Kalk ist so wie der vorhergehende, aber er wechsellagert mit Bänken schwärzlichen 
Schieferthons; — das Fallen der Schichten ist hier 15° nach S. W.; —  an Verstei
nerungen kamen vor: C y a t h o p h y l l u m  m u ltip le s , H a r m o d i t e s :  g r a c i l is ( /) , 
distans  Fisch., F e n e s t e l l a  ca r in a ta  M’ Coy ( l ) ,  C h o n e t e s  com oides  
Sow. sp., besonders für diese Schichten bezeichnend, S p i r i f e r  e sp a n su s  Phill.

Darauf folgt noeh unterhalb der Insel Patrük -  ariam -  di am linken Ufer unt. so. 
schwarz -  bräunlicher, mürber Thonschiefer, wechsellagernd mit zuweilen ziemlich 
mächtigen, grauen Quarzit-Banken, ohne Versteinerungen, mit unduhrenden Schichten, 
die 15 — 20° nach S. W. feilen.

Diese mürben, schwarzen, auf den Sohichtflfichen oft ockerbraunen, kurzbrüchigen 
Thonschiefer setzen den Fhiss hinauf fort und bilden am linken Ufer die Pulnaja -  
Gora ,  oder den Kugelberg, benannt nach einer ungeheuren Menge vollkommen runder 
Kagetn von der Grösse einer Bfefasen- bis zu der emer Kartätschen -  Kugel, die den

46*
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Thonsöhiefer Wer erfilUen. Die Substanz dieser Kdgeln scheint übrigens nur durch 
etwas mehr Eisengehalt, der die Oberfläche der Kugeln ockerbraun macht, von der 
anschliessenden*Felsart ausgezeichnet. Hier ist das Streichen widder normal N.— S.

Weiter hinauf wechseln die mürben Thonschierer mit Bänken Yon schwarzem 
Stinkkalke ab, in dem Encriniten-Stiele und eine Wenig deutliche C alam opora  
(p o lym o rp h a ?) sich fanden; zugleich sind auch die oben erwähnten harten, grauen 
Quarzit-Schichten eingeschoben. Das Streichen ist N — S , das Fallen oft fast senk
recht, bald 0. bald W.

JuB 15. Es folgen eine Strecke lang verdeckte Gehänge, doch die Form der Höhen deu
tet darauf hin, dass kein Formations-Wechsel eingelrelen ist, sondern derselbe Thon- 
schiefcr fortsetzt. Unter 62° 25i/£ ' Br. nnd 56° 14' L. v. Par. sieht man wieder 
an den abgerundeten Bergen hie und da kleine entblössle, senkrechte Gehänge, die 
aus der Feme wie von Holz bekleidet scheinen, denn sie sind durch Schieferungsflä
chen, die nach W. fallen, in grobe Stöcke zerrissen. Das Gestein ist ein kalkhal
tiger Grauwackenschiefer, ganz ähnlich der Fclsart, die den Gipfel des Snowdon 
bildet. Der Kalk ist hie und da zu kleinen Concrelionen und Streifen vereinigt. Die
ses Vorkommen am rechten Ufer, dicht oberhalb der Mündung des Flusses Sh e sh em, 
ist für den Ural c lass isch ;  denn nur hier sind entschieden un te re  S i lu r ische  
Versteinerungen in den Schiefern entdeckt worden. Die folgenden Arten Hessen sich 
feststellen:

C A a e t e t e s  A e tero so len n., L e p l a e n a  tr a m a n., O r t h i s  in f le x a P a n d .  
sp., p a rv a  P a n d . sp., ca lligram m a D a lm ., eine andere nicht bestimmbare Art, 
T e r e b r a t u l a  dorsa ta  His. sp., crispa ta  S o w . ,  ein grösser unbestimmbarer 
Orthocera t i t .

Die Schieferungsflächen durchsetzen die Versteinerungs-Lagen und stimmen daher 
mit der Schichtung nicht überein, die indess wegen der mannigfaltigen Klüfte nicht 
sicher zu bestimmen ist.

Ob. Sit. 2 Werst weiter tritt man in eine Zone, welche 12 Werst längs dem Flusse 
anhält und durch Felsen ausgezeichnet ist, die bis 400* über den [Floss sich erhe
ben.* Diese bestehen aus bläuiloh-grauem, hartem, marmorartigem, von Kalkspath- 
Adem und Gängen mannichfach durchschwärmtem Kalkstein, der in dicke Bänke ge
lheilt und mannigfach zerklüftet ist. Versteinerungen sind aHf dem Bruche kaum zu 
erhallen, man sieht aber ihre späthigen Schalen an der verwitterten Oberiläobe, und 
diese sind in Streifen vertheilt, die über die Richtung des Faliens ketoe Zweifel las
sen. -Zunächst sohiessen die Schichten unter 45° nach 0 ,  gegen den Ostrand der
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Zone 40° noh  W. ein, in der Mitte sind sie steil aufgerichtet; sie sind daher 
ftcherfönnig angeordnet, Ähnlich vielen Schichten im Haupthamme der Alpen. An 
Versteinerungen fand sich darin ^ C a l a m o p o r a ,  a lveo lari* od. go th land ica  ([die 
Poren wurden nick beobachtet) P e n t a m e r  u s  ro g u licu s  Vern. var. m inor , 
M u r c A i s o n i a  i n d e l . ,  G o m p h o c e r a s  p y r i f o r m e  ( m in o r )  Sow., dicke 
E n c r i n i t e n s t i e l e .  Diese Arten, so wie die Lagerung der Schichten beweisen, 
dass dieser Kalkstein zum o b e r e n  S i l u r i s c h e n  gehört. Darauf beginnt von neuem Unt 
die frühere, u n t e r e  S i l u r i s c h e  Schichtenreihe, zunächst mit dünnblättrigcm schwar
zem Slink-Kalke in wellig gefalteten Schichten, die wieder nach 0 . einschiessen und 
von Versteinerungen nur Encrinitenstiele enthalten. Gegenüber der Mündung d c r J ö -  l® 
g r a - L j n g a  findet sich derselbe Kalkstein mit einzelnen dickeren Bänken innig ver
bunden und in Wechsellogerung mit glimmcrhalligem, schwarzem Thonschiefar. Das 
Fallen ist hier 80° nach 0 . —  Von hier fahrt man 12 W. ungefähr im Streichen 
derselben, mannigfach gewundenen Schichten den Ylytsch hinauf, um an ein 170' 
hohes Gehänge des linken Ufers, Ziwilef Sluda geheissen, zu gelangen, wo die Bleierze 
Vorkommen sollten, deren Untersuchung uns anempfohlcn war. Die Landlcute sind 
zu dieser grundlosen Angabe verleitet worden durch Schiefer-Platten, die zuweilen 
von grossen, dünnen, silberglänzenden Glimmer-Blättern überzogen sind. Der Durch
schnitt dieses Gehänges mag als Typus für die ganze Zone dieser Gesteine gelten.
Zu oberst liegen mürbe, rothe und gelbe Talkschiefer; die unteren des Gehänges 
bestehen aus schwarzem Tafel-Thonschicfcr mit einzelnen, grossen Glimmerblätlchcn 
und sind von 5 Bänken eines schwarzen Encr in i l en-Kalkcs  durchzogen. Die Schich
ten fallen 70° nach 0 . Von der Höhe dieses Abhanges sicht man in N. W. den 
hohen Berg N e b c l i s ,  an dein noch Schnee liegt.

Ganz dieselben Schichten herrschen an der J ö g r a - L j a g a ,  und bilden z. B.
an der Mündung des kleinen Baches W a l g a n - j o l  am linken Ufer ein Gehänge von
Tafel -  Schiefer mit zahlreichen Bänken schwarzen Encrinilcn -  Kalkes wechsellagcrnd.
Das Fallen ist hier 30° nach W. Die Kalkbänkc sind von Quarzadern durchzogen,
die die Schichtungsflächcn durchsetzen. Weiter hin werden die Ufer der J ö g r a -

°  17.
L j a g a  niedrig und zeigen keine Fclscntblössung, denn man tritt in ein w’citcs, flaches

Diü
Alluvial-Bassin, das früher vielleicht von einem grossen See eingenommen gewesen 
ist. Die oberen 4 — G’ des Bodens bestehen hier aus sandigem Thon, dann folgt 
Grand mit Kiesel -  Steinen und tiefer mit grossen Blöcken. Hier hat die Surjäncn- 
Familie, Pislin, zur Erleichterung ihres, seit einigen Jahren aber aufgegebenen, Tausch
handels mit den M a n l s c h i - O s t j a k c n  Vorratskammern, A m b a r i ,  erbaut, an denen | 8 
wir die Ankunft von Renlhiercn mit Narlen erwarteten, nach denen wir zu den
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Cryst. Schief.

Mantschi's, die in  Sommer auf den Hauptkamme des Urals nomadisiren, geschickt 
hatten.

Wir fuhren nun anf Karten, -wie diese Schlitten der Nomaden fdlgemein beissen* 
zum hohen Quellberge der P e t s ch o ra  hinan, zunächst durch öden, an Zirbeibänmen 
reichen Wald, Ober dio Moosdecke und auf sumpfigem Lande. Nachdem man 15 W. 
zurdckgelegt hat, guckt das erste anstehende Gestein aus der Moosdecke hervor; es 
ist Quarzfels mit weissem Glimmer und Chlorit, der bald in Glimmerschiefer, bald in 
Chloritschiefer übergeht, immer mit vorwaltendem Quarz. Dieselbe Felsart setzt bis 
auf den P e t s c h o r a  -  i l - i s ,  dem Quellberge der Petsohora, fort, und bildet unweit 
unseres Weges auf den Balwano  is, einen Berg, den wir besuchten, wefl er uns 
schon aus weiter Ferne durch ungeheure Pfeiler, die auf seinen Bücken steben, auf- 
gefeilen war. Der begefügte Holzschnitt stellt das dar:

Der Grand auf dem diese Pfeiler stehen, 
ist glatt und von Rasen bedeckt; sie selbst 
bestehen aus Quarzfels mit wenig Glimmer 
und Chlorit, auch etwas Eisenglanz. Ihr 
grobschiefriges ([Schieferung 45° nach 0. 
fallend} Ansehen und der Umstand, dasä 
nur 5 von ihnen in einer Reihe, die nach 
0. 42° N. streicht, angeordnet sind, wäh
rend die anderen 3 verstreut liegen, machen 

Baivano is (Göizenberg der Mantschi). cs 'wahrscheinlich, dass nur härtere, der
Verwitterung mehr widerstehende Parthien des Felsens ihre 
Bildung veranlasstcn; — nicht Quarz -  Gänge. Ihre Formen 
sind bizar, einige nach unten verschmälert, die höchsten
wohl über 100', da einer der kleinsten, der hier beigedruckt
ist, 87' Höhe hat.

Ganz ähnlich sind die Formen, die durch die zertrüm
merte Gewalt des Meeres an den Shetland Inseln gebildet 
werden; dooh auf dem Ural ist die zerstörende Kraft woH 
nur eine meleorisohe, da eine Meeresbedeckung seiner Höhen 
durch keinen Umstand wahrscheinlich gemacht wird. Auch 
ist die zertrümmernde Kraft eines arclischen Klimas gewiS9 
nicht geringer, als die des Meeres. Dass der Boden hier 
nicht Yon Trümmerhaufen überschüttet ist, rührt vielleicht

T
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v o rd e r unendlich langen Zeit her, wahrend welcher die Trümmer zerkleinert m d 
fiwlgescUemmt worden sind.

Von dien Höhensng« des BalWono -  is ,  der von N. nach S. streicht, steigen 
wir herab in die waldige Milde, ans der die Qnellflüsse der B e t sch o ra  nach S., 
die dar Jö g ra  LJaga nach N. W. messen, öhne durch eine in die Angen fallende 
Hebe geschieden zn sein. Weiter steigt man zum Höhenzuge des P e t s c h o r a - i l l - i s  
Mnant, der ebenfldls von N. nach S. streicht, m d den Hauptkamm des Urals ansmacht.
Die Höhen haben hier abgerundete Formen m d  sind bis hooh hinauf begrünt, nur die 
Gipfel sind von Fclsblöcken ans Chlorit und Glimmerschiefer überschüttet. Ueber der 
Waldgrenze Hegt in Schlachten and auf geschützten Gehangen ewiger Schnee, doch 
weisse SchneegipM giebt es hier nicht. Die oQnische Form eines von den Ambari  
sichtbaren Berges, R oss -  is ,  veranlasst« mich einige unserer Führer zu beauftragen, 
Geeteips-Proben von da zu bringen, wahrend wir den P e t s c h o r a - i N i s  besuchten.
Es erwies sich, dass auch dieser Berg ans qnarzreichem Chloritso^cfer hesteht.
Auf dem Wege, auf dem wir gekommen waren, bahrten wir zurück, und trafen den:20- 2* Jnii 

24 Juli in der Frühe wieder in Tro i tzko je  oder Pe t s ch o r sk i  p o g o s t  ein.
Die angeführten Beobachtungen führen zn den folgenden Ergebnissen über die M 

Felstructpr des Urals unter 6 2ys° Br.
Abgesehen yon der östlichen Zone, die wir nicht untersacht hüben, die aber 

nach Strajefsky's Rarte nnd nach dem landschaftlichen Charaoter, den wir selbst 
beurtheilen konnten, hier eben so wie am übrigen Ural ans eruptiven Gesteinen mit 
vereinzelten Ruppen besteht, sind 6 verschiedene Zopen zn unterscheiden, die im 
Allgemeinen von N. nach S. streichen, und von denen die östlicheren, mit einer ein
zigen Ausnahme, nnter die westlicheren einschiesen, was durch die Schichlenneigung 
und ;nooh Schürfer durch die organisohen Beste erwiesen wurde. Wir wollen sie von
Westen anlangend der Reihe nach aufführen.

L Die Zone der Pfeffer-farbigen Sandsteine und Mergelthone. Die letzteren
mögen namentlich am Westrande vorherrschen, doch da sie Ihrer Na^nr nach keine 
Entblössnggen bilden, so muss man ihre Gegenwart an den verdeckten Gehängen oft 
nur vorajussetzen. Da von organischen Ueberbleihseln nur Pflanzenreste, dem Habi
tus nach der Kohlenperiode angehörig, hier gefunden sind, so kann eine genauere 
Formations-Bestimmung mir durch eine Vergleichung mit den am Ural erkannten Ter
mins in Bezug auf die Lagerung und den petargrapbischen Character gewonnen wer
den. In letzterer Beziehung enthält die Permische Formation den unsrigen ähnliche 
Shndsteine, nnd deotet auf die Fortdauer zum Theil analoger Sediment-Bedingungen 
ljags «Jan Weslrande des Urals wührfend ihrer Büdungsseii hin*; aber sie unterschei-
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döt sich wesentlich und ifibevall durch das Auftreten von mächtigen Kalk- und: Gypn* 
Straten besonders ap ihrer Basis; — beiläufig auch durch das ■ VoHierrsChen def 
intensiv rothen Farbe in ihren Mergeln und Sandsteinen. Keine so erhebiiohen Un
terschiede zeigt unsae Formation in Bezug auf die zwischen Zeohstein und BergkMk 
eingeschobenea Sandsleingebilde von Arlinsk f&r deren unmittelbare Fortsetzung man 
sie zu halten berechtigt ist; —  sowohl nach den petrographischen Chaiacterbn als näeh 
den Lagerungs-Verhältnissen. Wir nennen diese Fönnation nach ihrem wiohtfestani 
Producle „Schleif-Sandstein, auch Kohleasandslein", da wir sie für ein oberas Glied 
der Kohlenformalion halten.

Da der Kohlensandstein direct aus der von Drift bedeckten Ebne sich erhebt, so 
folgt daraus, für den in Rede stehenden Theil des Urals die Abwesenheit des Per
inischen. Die Schichten dieser Islen Zone zeigen erst geringe Neigungen, und bil
den eine sehr "Weite Mulde, die: sich nordwärts erweitert, indem ihre westliche Hälfte' 
nach N. W. (N. 30° W .) streicht; aber nach Osten hin schlagen die Schichten sich 
in mannigfache Fallen, die an dar Grenze mit der folgenden Formation am jähesten 
sind. Die Breite der Zone, senkrecht zum Streichen', muss man auf 42 W. anschla
gen. Versuchen wir die Mächtigkeit der Zone so zu berechnen, dass wir uns die 
gleich-sinnig geneigten, zu Tage ausgehenden Schichten, zwischen denen kein entge
gengesetztes Fallen beobachtet ist, hsrizontal übereinander liegend denken, so muss 
man ungefähr von den folgenden Daten ausgeben: auf einer Strecke, quer zum Strei
chen, wenigstens von 12 Min. des Breitengrades Schichtenfall nach 0. unter 20°; — 
ferner nach W. auf einer Strecke von b y i  Min. unter 40°; — auf einer Strecke 
von y [  Min. unter 70°. Bei der Rechnung sind diese Strecken als Hypotenusen an
zusehen und der Neigungswinkel als ein anliegender Winkel, dessen gegenüberste
hende Kathete das Maas der Mächtigkeit ist. So ergiebt sich für die westliche nach 
0. einschicssende Abtheilung der Mulde die fabelhafte Mächtigkeit von 7 Werst 
— 24,500' engl, für die andere Abtheilung, wo ein Theil wegen der jähen Fal
tungen vernachlässigt ist, 23000'. Trotz der Uebereinstimmung beider Angaben wird 
man sich kaum entschliessen ihnen Glauben za schenken. Hüllen die 'Schichten einst 
wirklich horizontal über einander gelegen, so haben sich viele von ihnen vielleicht 
ausgekeilt und dadurch die gesammte Mächtigkeit verringert; vidieicht aber bildete 
sich die Mulde durch langsames Auftreiben ihrer Ränder Während des Niederschlages 
der Schichten, so dass die Schichtenköpfe von Hause aus neben einander liegende
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U S trb ü n k e  d a r s te U e n . U m  s o  w e n ig e r  d a r f  m a n  d a rü b e r  e n ts c h e id e n , a ls  d ie  M ä c h 

t ig k e it  d e r  F o rm a t io n e n  e in e  d e r  w ic h t ig s te n  T h a ls a c h e n  iu r  d ie  th e o r e t is c h e  G e o g n o s ie  

w e rd e n  d ü r f t e ,  d ie  ü b e r a ll m ö g lic h s t  g e n a u  b e s t im m t z u  w e rd e n  v e r d ie n t .  W ir d  s ie

d e n n o c h  b e s p ro c h e n  b e i s o  ro h e n  B e o b a c h tu n g e n , w ie  s ie  a u f  e in e r  R e is e ,  w ie  d ie

gegenwärtige, allein möglich waren, so geschieht es nur um die Aufmerksamkeit -a u f

dieses folgenreiehe Problem zu lenken. Unsre erste Zone bildet die westlichen
Vorberge des Urals.

I I . Die Zone des Bergkalkes ,  1 5 ^  W. breit, bildet das westliche, felsigte 
Rand-Gebirge des Urals; ihre Schichten zeigen viele jähe Falten (unsere Beobachtun
gen deuten auf mehr als 4 synclinale Linien) und haben am Oslrande auf einer 
Strecke von fast 3 W. eine von dem normalen nördlichen Streichen nach W. abge
lenkte Richtung, ein Umstand, der eine Verengerung der Zone nordwärts andeulet. 
Veransclilagen wir eben so wie bei der vorhergehenden Zone die Mächtigkeit nach 
den beobachteten Entblössungen und Schichlenneigungen, so bekommen wir 19,800' 
für die ganze Zone, eine eben so unzuverlässige Angabe wie die frühere, die aber 
in so fern das Verhällniss richtig auszudrücken scheint, als die erste Zone in der 
That mächtiger sein mog.

I I I . Drei  Si lur i sche  Z on e n ,  die dadurch entstehen, dass die oberen Si
lurischen Schichten in einer Mulde der un t e r en  liegen, so dass die letzteren jeder- 
seits eine gesonderte Zone bilden, deren Zusammenhang pelrographisch und paläon- 
lologisch nachgewiesen werden kann. Merkwürdig ist, dass auf diese Weise der 
Bcrgkalk unmittelbar auf die unteren Silurischen Schichten liegt, und man kann schwer 
erklären, warum nicht vvenigstens obere Silurische Schichten, die doch in dieser Ge
gend entwickelt sind, dazwischen treten. Durch eine Verwerfung, von der keine 
Spur beobachtet wurde, diese Erscheinung zu erklären, scheint um so weniger erlaubt, 
da den nahe beisammen liegenden Bcrgkalk und Schiefer-Schichten das abweichende 
nordwestliche Streichen und sogar das Fallen gemeinsam ist; — kaum kann man es 
sich anders vorstellen, als dass die Silurische Mulde schon vor der Ablagerung des 
Bergkalkes vorhanden gewesen ist. Die obere Silurische Zone aus marmorartigem 
Kalksteine ist gegen 12 Werst breit, und zeigt im Allgemeinenceine fächerförmigei®
Schichtcnstellung; sie ist nach den oben angewandten Principicn nur 11,800’ engl, 
mächtig, während der untere  s i lur i sche Schichten - Complcx, aus Thonschicfer mit 
Bänken von schwarzem Encrinilenkalkc und von Quarzit auf 25,800' heraus kommt. 
Des letzteren westliche Zone ist 1 1 Werst, die östliche 14 Werst breit, die Schichten 
sind jäh und mannigfach gefaltet. Die Silurischen Zonen bilden das westliche Mittel- 
Gebirge des Urals, in dem sanftere Bergformen vorherrschen.
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IV„ Die 6te Zone aus oryshülinischen ^Chlorit- und Glimmer-) Sohtofera, bildet 
dea hoben Hauptkamm des Urals, Aber 12 Werst breit, mit steil gestettlen Sohichtea; 
— würden sie alle unter 80° einschiessen, und eine jede dnreh Faltung 2 mal im 
Durchschnitte erscheinen, so wäre die gesammte Mächtigkeit 18,000'; was auf eine 
rohe Weise ihr wahres Verhällniss zu den anderen Formdionea ausdrfleken mag.

Nach den angeführten Schätzungen müsste man die gesammte Mächtigkeit der 
Sedimente, des Urals auf 99,900' engl, anschlagen ~  */20( der Enttarnung vom 
Mittelpunkt der Erde in dieser Breite; — und wie sehr aoeh dieser Werth übertrieben 
scheint, so viel ist gewiss, dass die Sohiohlen im Gebirge unverkältmssmässig dicker 
als in weiten Ebenen sind. Drücken wir die Mächtigkeit der Sohleibandstein Gebilde 
durch 100 aus, so haben wir für,den Bergkalk 81, für das obere Sibirische 48, 
für das untere Silurische 105 für die crystallinischen Schiefer 73. Diese Verhältoiss- 
zahlen verdienen mehr Vertrauen, als die absoluten Angaben.

Die Verproviantirung und andere Vorbereitungen zu der langen bevorstehenden
™*27»

Wasserfahrt, die ganze Petschora hinunter, hielten uns 2 Tage auf und erst am 
27 Juli konnten wir unsere Reise forlsctzcn, leider bei anhaltendem Nord-Winde, der 
uns viele Z'eit geraubt hat.

Drin Bis zum Dorfe S a w i n b o r s k a j a  sind die Ufer der Petschora von derselben
einförmig diluvialen Beschaffenheit, wie man sie z. B. unterhalb Troizkoje am hohen

vQi
Unken Ufer sieht. Oben liegt 15'— 20' mächtiger Sand, in weissc und gelbe 
Schichten abgetheilt, die nach unten zu Thon aufnehmen und eben da Streifen kleiner 
Kiesel-Steine zeigen; — darunter folgen thonige Schichten voll grösser Blöcke, die 
alle vpm Ural stammen können; denn sie bestehen aus Bergkalk und älterem Uber- 
gangs-Kalk, aus rothen porphyrartigen gesintertem Sandstein, aus Quarziten, Kiesel
und Chloritschiefern, Hornblende-Gesteinen. Werden die Ufer niedrig, so fehlen die 
Blöcke, gewiss weil sie nebst den tieferen Thonschichlen unter Wasser liegen. An 
demselben Ufer sicht man eine 3” dicke Schicht von Sumpfeisen. Hie und da bildeo
faulende Baumstämme und Blätter bis 3 ' dicke Schichten, die wohl durch die am
Ufer unterwühllen Waldbäume entstehen, und nicht weit in’s Land fortselzen mögen.

29. Am Dorfe Sawinborskaja zeigt das linke Ufer ein 10Q bis 130' bohes steiles 
Gehänge mit kleinen Wasser-Furchen; mit der folgenden Sckichlenfolge: 1) Oben 3> 
gelber und ockerbrauner, geschichteter Sand. 2) 4 ' Grand mit kleinen Rollsteine^

Jura und mit einer eisenschüssigen Lamelle. 3) Grauer Thon, in dem sieb Belemniten« 
fragmente finden. Der obere Theil des Thones muss umgewühll sein, denn ei
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e n th ä lt  B lö c k e  v o n  Q n a r z it ' m d  U e b e r g a n g s k a lk ;  d e r  u n te re  h a t  e in  m e h r  b lä t t r ig e s  

f ie f lg e  u n d  e in ig e  S c h ic h t e n  s in d  v o n  E is e n g e h a lt  b r a u n  g e ih r b t . R ie s ig e  B lö c k e  d e s  ir ^ ie n^ t

PfcHerfarbigcn Sandsleines liegen am Ufer, und werden stromabwärts häufiger, bis 
man sie endlich anstchcn sicht. Die flache Wiesen -  Seite des Flusses liegt hier am 
rechten Ufer, nicht wie gewöhnlich in Russland am linken.

Dieselben Schichten erscheinen beim Dorfe W o s i n s k a j a ,  am rechten Ufer 70' ju ra  

mächtig; —  zahlreiche Quellen sprudeln zwischen dem Sande und dem Thone hervor, 
nnd graben Schluchten in das Ufer.

Unterhalb des Flusses Ulatkin und der Insel K u l s c h p o c h s j a  -  di erscheinen 3 0  Juli 

am rechten Ufer der Petschora die am Ilylsch beobachteten Pfeffer-farbigen Sandsteine, Kolilensdst. 
in folgendem Durchschnitte quer zur Richtung des Streichens:

1 . 2 . 3 . 4 . 5. 6. 7. 8 . !>. 10 . 11.

1.) Zu oberst, 100 Schritte längs dem Ufer, Sandsteinfelsen, bis 40' hoch über dem Flusse
aus Körnern grob genug, um mit unbewaffnetem Auge unterschieden zu werden.

Die Hälfte davon sind wcisslichc Quarzkümchen, ein anderer grösser Theil besteht 
aus lydisclicm Stein, dazwischen erscheinen einige opake weisse Feldspalh-Theilchen 

und ein feines, weisslichgraues Cement. Die allgemeine Farbe des Gesteins ist 
lichtgrau, seine Oberfläche rauh, seine Schichten 1 bis 2' dick, hie und da blättrig, 

durch Klüfte' prismatoidisch zerrissen; —  darin häufige Thongallen und viele ver

kohlte Pflauzenrcste. Die unteren Schichten, von feinerem Korn, nehmen Thon 
auf und gehen Aber in

2.) graue, sandige Schieler thone (shale), Wechsellagerad mit einigen Bänken des vorher
gehenden Sandsteins, nach unten voll eisenschüssiger Tho^allen, — die 200
Schritte lang anhallen.

3.) Grobkörniger, thonigter Sandstein, —  gelbliche, schwarze, grünliche,, roU)ü Kieselköraer,
— in ein igen  Bänken, durch grössere eingebackene runde Kieselsteine, —  meist
von  dunkclgTanem  Quarzit, — zu Conglomerat entwickelt; — 25 SchrilL h

4.) Schieferthon; 50 Schritt.
5.) Verdeckte Ufer; 400 Schritt.
ü.) Mürbe Schieferlhone mit vielen Sphärosideriten; 100 Sehritt.
7.) Verdeckte Ufer; 250  SchrilL
8.) Grobkörniger Sandstein; 20  Schritt.
0.) Sandiger Schieferthon; 30 Schritt

10.) Sandsteine mit einzelnen, grösseren Kieselsteinen; 100 Schritt.
11.) Sohtaferihön; 100 Schritt.
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Den ganzen Durchschnitt, 1375 Schritt entlang schiessen die Schichten unter 
20° nach N. 35° W. ein, -woraus sich filr diesen einzigen Durchschnitt eine Mächtig
keit von 470X  Schritt, oder fast 1,200' ergiebt.

Jura Den Fluss hinab folgen niedrige, verdeckte Ufer. Dann sieht man links eine 
Enlblössung von Thon, ähnlich den Jurathonen dieser Gegend.

Etwas oberhalb des Dorfes Wuktyld in  oder Wuktül  besteht das nicht hohe, 
KohiensandsL geneigte Ufer -  Gehänge aus Sand voll Rollsleinen und grösseren Blöcken, unter dem 

rothe, bläulichweiss-bunte Thonmergel, 1 0 ' — 15* mächtig erscheinen, die von sandi
gen Mergeln, — übergehend in Sandstein von der Beschaffenheit, wie er in den 
früheren Durchschnitten beobachtet wurde, — überlagert sind. Das Fallen der 
Schichten ist wegen der beschränkten Enlblössung nicht mit Sicherheit zu ermitteln. 
Diese Beobachtung beweiset, dass die thonigen und mergligen Glieder der Formation 
des VVelzsandsteines an den verdeckten Gehängen herrschen können.

Einige Werst oberhalb des Dorfes Podt scher j e  und bis an das Dorf hin, ist 
Drin das rechte Ufer hoch urtd zeigt: oben Schichten gelben und weisslichen Sandes, unter 
jura dem weiche, zähe, graue Thone liegen, ähnlich den Jurathonen von Sawinborskäja, 

doch umgewühlt, da viele Blöcke sich darin linden. Belemnilen finde ich nicht, aber 
wohl ein Stück Kalk mit A ue eil a.

Es war leider dunkle regnerische Nacht, als wir 15 W. unterhalb Podt scher j e  
Bergk. längs einem gegen 40' hohen Kalkabhange des rechten Ufers vorüber fuhren. Die 

in’? Boot geworfenen Fels-Fragmente enhielten glücklicher Weise einige Versteinerun
gen: P r o d u c t u g  s u b l a e c i s  Vern., h e m isp h a ericu s(m in o r) Sow., C honetes 
va rio la ris  n., O rth is O /c ieria n a , Vern., A v ic u la  sttb p a p yra cea  Vern., die 
zureichend beweisen, dass sie zum Bergkalk gehören; der hier schon grau crystalli- 
nisch ist, und bereits seine nralische Facies angethan hat.

Juli 31. . von Podtscherje den Fluss hinab gerechnet, findet man auf der 20sten, 32sten
Kohiensandst. und 40sten Werst Enlblössungen der Wetzsandstein-Formation, deren Schichten con- 

stant nach 0. fallen. Dasselbe Schichtensystem zeigt sich oberhalb des Dorfes U s t -  
Stschugor am linken Ufer in folgender, aufsteigender Ordnung:

1. 2. 3. *. 5. 6.
A. B. A.

1.) Rothe, bunte Thonmergel; 100 Schritt.
2.) Sandstein mit Pflanzen, wie er vorher besehrieben; 10 Schritt.
3.) Graue und braune Schichten von Schieferthon, mit Sphärosideriten; 85 Schritt.
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4.) 'Smdstain, längs den ersten 10 Schritt in Sehieferthon fibergehend, in den oberen
Sphichtpn roth bunt; 100 Schritt; gehl über in

5.) bunte Thonmergel; 80 Schritt
6.) Sandstein, wie vorher in Thonmergel fibergehend. Hier fällt eine dünne, eigenthümliche

Schicht von Sandstein auf, von brauner Farbe, an der Aussenfläche von ocker
gelben Fäden netzartig durchzogen, der harte, weisslich» Gallen enthält, die anf 
dem Bruche ein graues, kieseligtes Gestein zeigen.

Aehnliche Schichten von Sandstein mit Pflanzen, Schieferthonen und Mergeln wechseln 
i|berall längs A ah. Die letzten Schichten vor B. zeichnen sich durch kalkige Knollen, durch 
sandige von rothem Eisenoxyd durchdrungene Thone, nnd durch Sphärosiderite aus; darüber 
folgen wieder rothe Thonmergel.

Alle diese Schichten (allen unter 20° nach N. 20° 0. An dieser Entblössung 
fand sich die einzige Muschelversleinerung, die uns aus dieser Formation bekannt ist:
C ürM nia  sub p a ra tle la  Porti., die für die Kohlenperiode spricht.

B. bezeichnet eine 600 Schritt weite Erosion, in der unter dem oberem Sande 
graue, zähe Thone, 80 ' mächtig erscheinen, ohne deutliche Schichtung und gewiss Jura, 
umgewühlt, da viele Blöcke darin liegen; aber zugleich durch viele B elem n iten  -  
Fragmente und durch Kalk-Klumpen, erfüllt von A u ce lla  P a lla sii und T ereb ra tu la  
p erso n a ta  B u c h  va r . m inor, als Juralhon characterisirt.

Nach Aussagen muss man den Fl. St schugor  6 Tage zu Boot hinauf fahren, 
tun an das hohe Felsengebirge des Urals (wahrscheinlich Bergkalk) zn gelangen.

Oberhalb des Dorfes U s t - S o p l j u s s a  zeigt die Formation des Wetzsandsteins„
r KohlensandsL

folgende Entblössung am rechten Ufer der Pe t schor a  in der Richtung des Streichens 
nach N. N. W.; mit Schichten, die nach N. 0. einsohiessen und ihre geringe horizon
tale Verbreitung in diese Formation besonders erläutern:

180' hoch.

f.) Thonmergel, abwechselnd grfine, rothe and schwarze Schichten.
2.) Schieferthon, sandig (shale) fibergehend in
3.) blättrigen Sandstein mit Pflanzen, in Schichten, die bis 5' dick1 sind, aber nicht weit

fortsetzen, rhombotdisch zerklüftet
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Ausserdent liegen in Streifen die der Schichtung parrallel sind viele eisenschüssige 
Gallen; andere Knollen bestehen aus compactem Kalkstein, sind aber an der Aussen- 
fläche ockergelb.

"  Vom Dorfe Ust -  Sopl jussa  rechnet man zu Wasser durch das Flüsschen 
Sopl jussa  (geschrieben S o p l e s s a )  12 Werst bis zu dem Berge, an dem die 
Brüche im Sandstein sich finden, die Nord -  Russland mit Wetz-Steinen versorgen. 
Zn Fuss ist der Weg nur 7 Werst lang, nnd fährt durch einen meist trocknen Wald,

t-- in dem abgerundete Gerölle von Gneis und Porphyrbreccie zu bemerken sind. Der 
Welzsleinberg selbst, von dem Flüsschen Sopljussa durchschnitten, besteht aus einem 
Gewölbe von Bcrgkalk, das von der im vorhergehenden oft geschilderten Sandstein
formation bekleidet ist, wie man das auf den folgendem Durchschnitie sieht.

Beginnt man die Untersuchung von der westlichen Gesteinsentblössuog am rechten Ulfe* 
hinab längs dem Flüsschen, das hier nach 0. fliesst, so sieht man Schichten, die nach N. 
15« W. streichen und nach W. erst unter 60* einschiessen:

00
1.) Grauer thoniger Sandschiefer (shale), bestehend aus feinen grauen und weisslich

durchscheinenden Körnchen, mit Uebergängen in Sandstein; auf Spalten ist gagat- 
artige Kohle, und auf den Schieferungsflächea weisser Quarz darin abgesondert; 
12 Schritt.

2.) Schieferthon; 10 Sehritt.
3.) Thoniger Sandschiefer und Sandstein; 20 Schritt.
4.) 110 Schritt, zwar verdeckt, doch sieht man tmten längs dem Flosse Sandsehiefer und

Sohiefexlhooa unausgesetzt anstehen.
Nim Hadert sich die Richtung des Flusses; eg strömt nach N. 30* W., seine Ufer sind 

verdeckt, im Grunde setzen aber die letztgenannten Schichten fort, fast in ihrer Streichons- 
ricbluog entblösst, so dass man 200 Schritte lang in denselben Schichten fortgeht, dann ging 
ich zum liukeu Ufer hinüber. Der Fluss strömt noch 100 Schritte lang fast ganz N., dann 
aber nach 0. 30* S. gewandt, dnrchschneidet er dio Bergkalk-Axe nnd zeigt an beiden Ufern 
grosse Felss-Entblössungen, von denen die rechte eine 250' hohe, fast senkrechte Wand 
bildet, an der sich der beigedrnckte, elegante Durchschnitt beobachten lässt.

**' 5.) Sand und Sandschiefer über 100 Schritt.
6.) Kurzbrüchiger, sandiger Schieferthon mit einigen Lamellen schiefriger Kohle; 20Q Schritt..
7-) WatoHSaadfitoin, 1 Arschin mächtig, von dünn geschichteten Sandschiefem bedeckt 

-Die- letztgenannten 3 Glieder schiessen unter 80* nach W. ein, und es folgen
8.) Gewölbe -  artige zusammenhängend« Schichten von Bergkalk bis 250' mächtig, tmd 

1000 Schritte lang, die an der westlichen Seite unter 80* nach Westen 
einschiessen, aber bald zu geringeren Neigungen übergehen, so dass sie nach 
200 Schritt nur-noch 15* geneigt sind, and 50 Schritt weiter ganz horizontal
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werden. In dieser Stellung setzen sie 600 Schritt fort und bekommen dam all— 
mählig eine Neignng nach 0., die bis 25° wichst. Das untere Drittel des Kalk-
gehinges besteht ans dünn blättrigen Schichten, während die oberen Theile in
dicke zerklüftete Bänke gesondert sind.

Im Osten der Bergkalk-Axe kehren die Glieder 7 nnd 6 wieder, mit einer Neignng von 
25° nach 0., die weiterhin geringer wird. — Das Streichen ist immer N. 15« W. magnetisch.

Der Wetz-Stein ist ein aschgrauer zuweilen etwas bräunlicher Sandstein, von 
ieiMtn, sofaeinbar gleichartigem Korn; — unter der Lupe zeigt er sich aus durch
scheinenden weissüchCn amorphen Körnchen, mit einigen gelblichen und sehr feinen 
schwarzen Körnchen untermischt, zusammengesetzt, ohne alle Spur von Cfiment. Diese 
verbundenen Körbchen lassen desshalb überall kleine Höhlungen zwischen sich und 
Malen eine Oberflflche dar, die eher überaus feinen Reibe zu vergleichen ist und die 
sich überdem mit den leicht abzulöseuden Kiesel-Körnchen beim Gebrauche staubartig 
bedeckt. Das begründet die vorzüglichen Eigenschaften dieses Wetzsteines, der seit 
Jahrhunderten eine Haupt-ErweifasqneUe der armen Gegend ist. Die Mfichtigkeit der 
so beschaffenen Schichten beträgt nirgends über 10'; am reohten Ufer liegen die 
Haupt-Brüche, am linken sind die Schichten dünner und durch die Anordnung der 
schwarzen Körnchen oft gsrtreiL Da der geognostisohe Horizont des Weststeins hier
so Behr scharf bestimmt ist, so liesse sich seine weitere Verbreitung leicht ermitteln,
indem man nur die Grenzen zwischen Bergkalk und Kbhtensahdstein, und zunächst in 
der Streiobuagsriefatung der hier beobachteten awtiottnalen Linie, zu untersuchen hat. 
Wirklich soll sioh den Aussagen nach der Wetzstein in der genannten Richtung 15 
Werst nordwärts, am Flüsschen Wosha (W oja der Karte) wiedeifinden, wo indess 
keine Steinbrüche angelegt sind, weil die Seichtigkeit des Flusses keine Verschiffung 
erlaubt. Die Bergkalk-Axe des SoMeifetein-Berges setzt wahrscheinlich auch südwärts 
fort, so dass zu ihr der Bergkalk an der Petschora, unterhalb Podtscherje gehört, 
und im Allgemeinen mag sie den westlichen Rand der Mulde des Kohlensandsteins, 
so wie sein Fallen gegen den Ural, wie es am Ylytsch beobachtet wurde, bedingen' 
Das ist zugleich der westlichste Bergkalk der den Habitus, der ihm im Ural eigen 
ist, sowohl pelrographisch als paläontoiogisch behauptet. Die Versteinerungen, die 
er am Schleifsteinberg enthielt, wareh C y a t h o p h y l l u m  obliquum  n., C y a t h o 
p h y l l u m  con isep tum  n., H a r m o d i t e s  co n fe riu »  n., g ra c ilis  n., p a ra lle -  
Jm,Fisch.r P r o d u c t u »  stria tu*  Fisoh. var. anom ala , S p i r i f e r  c inctu»  n., 
E u o m p h a l u s  p en ta n g u la tu s  Sow., P h i l l i p s i a  tru n ca tu la  Phill. Den 
Individuen nach walten die Korallen vor und doch fehlen die im flachen Russland ge
meinsten Arten C haetete»  und Id th o stro tio u , eben so unter den Brachiopoden der
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S p ir ife r  m osquensis, P ro d u c t, sem ire tic u la tu s ; dagegen ist die Varietät P r . 
s tr ia tu s  anom ala  för uralischen Bergkalk bezeichnend. Kurz man kann sich der 
Meinung nicht entschlagen, dass die Verschiedenheiten des Uralischen Bergkalkes von 
dem des flachen Russlands noch einen ändern als den bloss melamorphischen Grund 
haben müssen.

Zu beiden Seiten der beschriebenen Gesleinsaxe dehnen sich waldige Flächen 
von diluvialem Sand und Thon aus. Am Flüsschen Beresofka ,  doch mehr ober
halb und nicht an seiner Mündung in die Petschora, soll es Gesteins-Entblössunge* 
geben, keine aber am Flüsschen Posor icha.  Vom Dorfe Pos o r i cha  bis nach 
Bör i sd ikos t  (Bö re sd ik osh  der Karte]) erscheinen am rechten Ufer der Petschora 
mehrere Enlblössungen des Pfeffer-farbigen Sandsteins, aber nach S.W . einschiessend, 
so da?s man hier schon in der östlichen Hälfte der grossen Mulde dieser Formation 
hineingeralhen scheint.

Auf der Fahrt nach dem Dorfe Orane t s  geniesst man von der Petschora ans 
einer erhabnen Aassicht auf das S ab l j u - Ge b i r g e  und den entfernteren Ural, die 
hier Formen Yon alpiner Wildheit zeigen. Das Gebirge erscheint um so höher je 
einförmiger die sumpfige Waldfläche ist, die es von dem breiten Pelschora-St rom 
trennt. Sie dehnt sich ohne Unterbrechung wie ein schwarzes Meer bis an den Fass 
der Felsenkämme aus und man hat grosse Mühe sie zu durchwaten. Sonst hielten 
die Süijänen, Yon dem Dorfe Ishma, Rennthierheerden auf dem Sab l ju  -  Gebirge, 
aber seit lange haben sie es bequemer gefunden das Land der Samojeden za 
diesem Zwecke in unrechtmässigen Besitz zu nehmen, nnd da zugleich der Wald hier 
so schlecht ist, dass sich nur wenig Wild darin hält, so wird diese Gegend im Som
mer von Niemand betreten. Nur im Winter fährt man neben dem Gebirge vorüber, 
um durch das Dorf Lap ina  nach Beresov  zu gelangen. Mit Mühe entschloss,sich 

Anglist 3. ein Bauer vom Dorfe Oranet s ,  der den Winter-Weg einmal gematht hatte, mir 
zum Führer nach dem Gebirge, an dem ich nicht vorübergehen wollte, zu dienen, 
und möglichst leicht ausgerüstet, mit Thee und Zwieback zur Nahrung versehen, 
machte ich*) mich um 3 Uhr Nachmittags auf den Weg. Zunächst fuhr ich die Pe t 
schora hinauf zurück bis oberhalb der Mündung des Flusses W e r c b n e i  (auf den 
Karten nicht bemerkt,) dann ging es weiter durch sumpfige Heuschläge, wo Gras bis 
über die Schultern reichte, und endlich durch wüste Moos-Sümpfe, die unter den 
Sohritten oft wellenförmig schwankten, und die mit Waldstreifen besetzt sind. Hirt

*) Um die astronomischen Instrnmenle nicht den Wechselfällen einer solchen Wanderung auszuselzen 
and Beobachlangen in Oranets sa machen, blieb ▼. Krusenslern zurück.
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übernaohteten wir unter einem Baum. Duroh ein ähnliches Terrain, wie das letzt 
genannte, gingen wir den ganzen folgenden Tag bei starkem Schneefall and als wir August 4. 
zur Nachtrabe am Fusse des Sabl ju  uns unter einem Baume lagerten und in der 

. Dunkelheit kein Wasser finden konnten, diente geschmolzener Schnee zur Thee-Be- 5. 
reitung. Da der Nebel am folgenden Morgen die nächsten Gegenstände verhüllte, 
so gelangten wir wider Willen zunächst auf die kleinen Vorberge am südlichen Ende 
des Gebirgs-Kammes. Am Fusse eines dieser Hügel fand ich den ersten Block, denn 
im Walde, oder an der Oberfläche deir Sümpfe erscheinen nicht einmal kleine Gerölle, 
wiewohl sie in den kleinen Bächen, die die Siqja, Zufluss der Ussa, speisen, nicht 
selten sind. Der erwähnte Block war ein Porphyr, von dem auch höher hinauf Porphyr 

flasrige Trümmer aus der Moosdecke hervorgucken. Das Gestein besteht hauptsächlich 
aus einer lleischröthlichen Grundmasse von kalihaltigem*) Feldspathe, mit kleinen 
tropfenförmigen Quarzkörnchen, ohne Feldspalhkrystalle. Der Porphyr hält an bis auf 
den anderen Abhang des Hügels. Zwisohen ihm und dem Hauptkamme rieseln viele 
Bergslröme, ein jeder von einer Reihe ungeheurer Blöcke begleitet. In anderer 
Anordnung, — etwa zu Moränen gehäuft, — sah ich hier die Blöcke nicht. Unter 
ihnen sind neben der Felsart, die wir am Sablju anstehend sehen konnten, rothe 
Porphyre mit grossen weissen Quarzstücken, die wir als Gesohiebe schon an der 
Petschora kennen gelernt halten, zn bemerken. Im Grunde der Bergströme erscheint 
anstehendes Gestein. Es ist ein grau-grünlicher Kiesel-Schiefer, der viel Kiesel und Schiefer. 

Eisen, auch etwas Kali nach Nordenskiöld enthält; seine Schichten streichen ganz nach 
N., und schiessen unter 60° nach 0. ein. Bis zur halben Höhe des Sablju-Gehänges 
ungefähr geht man über denselben Schiefer fort, aber seine Schichten schiessen höher 
hinauf nach W. ein, und unter ihm tritt eine eigentümliche Breccie hervor, die eine 
grosso Aehnlichkeit mit der Salomeoskischen Breccie, bei Petrosawodzk am Onega See hat. Serp.-Breec.

Nordenskiöld hat unser Gestein näher untersucht und nach seinen Mitteilungen 
beschreiben wir es hier. Es besteht aus kantigen dunkelgrauen, dichten Fragmenten 
eines Minerals, das vor dem Lötrohr zu einer ruhigen schwarzen Kugel schmilzt und 
etwa Skapolith sein mag; — wiewohl es, flüchtig betrachtet, wegen des fast spliltrigen 
Bruches für Hornstein gehalten werden könnte; Quarz findet sich darin in sehr kleinen 
Parthieen besonders an den Grenzen mit dem Gämente ausgeschieden; besonders da 
sieht man auch Schwefelkies eingesprengt. Das Cäment schmilzt vor dem Löthrohr 
zu einer unförmlichen schwarzen Kugel, weil unschmelzbare Theilchen dabei sind.
Diese bestehen, wie man unter der Loupe leicht erkennt, aus grünlichen und

• )  t. Nordenskiöld hat das Gestein za untersuchen die Güte gehabt.
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schwarzen Serpentin, der mit dem Feldstein -  Mineral zn einem dichten, schecki
gen Gemenge innig verbunden scheint. Diese Breccie bildet den Stock 
und den zaokigen Felsenkamm des S a b l j u - G e b i r g e s ;  eines kleinen westlichen 
Parrallel-Zuges des Urals von nur 35 Werst Länge, dessen wilde Höhen aber mehr 
als 4000' über dem Meere hoch sind. Das Gestein ist durch Klüfte, die von W. 
nach 0  und von S. nach N. streichen, in ungeheure Cuben und Prismen zerlheilt, die 
sich zu so schroffen Klippen übereinander thürmen, dass die Gipfel unzugänglich 
werden. Daher musste ich etwa 100' unter der Spitze, zu der ich anstieg, Halt 
machen; eine andere Spitze schien sich gegen 300' über meinen Standpunkt zu erheben. 
Das Westgehänge des Gebirges ist von Trümmern meist überschüttet, aber am 
steileren Ostgehänge sieht man den nackten Fels in Gestalt ungeheurer Pfeiler bis 
in tiefe, schwarze Schründe voll ewigen Schnees hinabschiessen,; von denen aus die 
Gehänge in das tiefe Thal des Wargor  (Zull, der Kosswa des Ussa -  Gebietes), 
sich senken. Jenseits des Thals beginnen sogleich die Gehänge des eigentlichen 
Ural, zunächst mit niedrigen abgerundeten Höhen, der Form nach etwa aus Schiefer. 
Erst in ungefähr 50 Werst Entfernung vom Sablju sieht man zahlreiche Reihen wilder 
Felsenzacken, die den Hauptkamm des Urals bilden, und von denen Yiele 4000' Höhe 
über dem Meere erreichen müssen. Der höchste von ihnen der Tolpas-is ist augen
scheinlich höher als das Sablju-Gebirge. Gürtel alten Schnees und frisch gefallener 
Schnee schmücken das öde Gebirge, aber weisse Schnecgipfel giebt es hier nicht. 
Herabgestiegen übernachtete ich im Niveau der grossen Sümpfe am Fusse des Gebir
ges, und machte den folgenden Tag einen forcirlen Marsch bis nach dem Dorfe 

August 6. Oranets zurück, wo wir in tiefer Nacht mit vieler Mühe einlrafen. 10 Werst vom 
Dorfe durchwatete ich auf diesem Wege den Fluss Werchnei ,  ging dann über eine 
waldige Höhe hin, musste aber dann wieder durch die schwierigsten Sümpfe mich 
durcharbeiten.

7. Die letzte Entblössung der Kohlensandsleine an der P e t s cho r a  sieht man 
unterhalb Oranet s ,  am rechten Ufer.

Sandsteine (a) und Kohle in dünnen Blättern; — 15 — 20° nach 0. einschiessend, 
aufgelagert auf rolhen und grauen Mergeln (c), deren Schichten eine Falle (anticlinale 
Linie} bilden, und darauf nach W. fallen. Es ist möglich, dass diese Falle die 
Fortsetzung der Anticlinalen-Linie des Schleifstcinberges und von Podtscher je  ist, 
die dann das westliche Erscheinen der Formation bedingen würde. Ueber der Ent
blössung liegt diluvialer Sand, 10' mächtig.

Kohiens. Da erscheinen in Wechsellagerung, 
schwärzliche Schiefer(b), Pfeffer-farbige C. b. a. b. a. b. a.
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Weiter abwärts tritt man in das ausgedehnte, einförmige Jura-Bassin der unteren 8 August 

Petschora. Schon oberhalb des Dorfes Koschwa  herrschen graue, zähe Thone am Jura 

Ufer und darin haben sich B elem n iten  gefunden, die ich im genannten Dorfe erhalte. 
B elem n iten  sollen sich auch am Flusse Koschwa finden. Darüber liegt bis 35' 
mächtiger Diluvial -  Sand und aus ihm rührt wahrscheinlich der Stosszahn eines 
M am m uths her, der an der Lusa ,  Zufluss der Koshwa,  aufgefunden worden ist 
und den man mir zeigte.

Schwarze Thone mit B elem n iten , A m m oniten  und Yerkieselten Hölzern, oft 9. 
bis 80r mächtig beobachtet man an den Ufern der Pe t schora  bis nach U s t - Ussa  
hin.

Die Ussa  an ihrer Mündung zeigt bis 1 0 0 ' hohe Ufer aus schwarzen, erdigen l0- 
Thonen, die mit Sandschichten abwechseln; — hier fanden sich in eisenschüssigen 
Kalk -  Knollen unten am Gehänge A u ce lla  c o n c c n tr ic a , die rugose Form und 
A m m onites d ip tychus  in Menge. Unter den Blöcken liegen hier grosse Trümmer 
des Pfeffer-farbigen Sandsteins, dunkelgraue silurische Kalke mit B a lysite s  ca ten u - Drifl 
la ta , C alam opora a lo eo la ris, T ereb ra tu la  re ticu la ris , grüne Kieselschiefer, * 
Chloritschiefer, gesinterte Sandsleine, Porphyre. Näch Aussagen sollen die sandig -  
thonigen Ufer 2 5 0  Werst die Ussa hinauf fortsetzen, dann die Gesteine der Kohlen
sandstein-Formation (Wetzsteine} auflreten; weiterhin hohe Kalkfelsen erscheinen und 
den Berg Adak bilden, über dem hierauf wieder niedrige Ufer herrschen. Erst am 
Zufluss J e l ez  soll die Gegend wieder felsigt werden, und man zeigt mir Thonschiefer, 
angeblich von dort her, ganz ähnlich den Gesteinen an der J ö g r a - L j a g a .

Da die Ufer der ganzen Pe t schora  von Koshwa flussabwärts völlig einförmig U- 
sind, so scheint es angemessen, nur eine allgemeine Schilderung davon zu geben.

1) Zu unterst liegt schwärzlicher, zäher, oft erdiger Thon mit B elem n ites  Jora 
abso lu tus (vielleicht auch anderen verwandten Arten, da nicht alle Fragmente zu 
bestimmen sind) an der Oberfläche umgewühlt und mit grossen Gcröllen vermengt, 
unter denen Granit, Gneis, Syenit, Porphyr und die Transilions-Gesteine des Urals zu 
beobachten sind. Dieser Thon erhebt sich bis 100' über den Fluss, doch meist ist Drift 
er nur auf 30' — 40' entblösst, weil die oberen Gehänge von Schwemmland über
schüttet sind.

2) Röthliche sandige Thonschichten; — darüber liegen regelmässige Sandschich
ten mit Haselnuss-grossen Rollsteinen, die in Streifen geordnet sind, oder ganz ohne 
Gerölle bis 40 ' mächtig.

3) Zuweilen liegen darüber alluviale, blättrige braune, erdige Thone, bis 10' 
mächtig, gegen 80' über dem Flusse und ausser dem Bereiche seines Wassers.

48*
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Jura

Diese Schichten bilden am Ufer Gehänge von 80 ' ungefähr, heben sich indess 
gegen das Land zu Hügeln von 150 bis 200' Höhe (über den Fluss]) zwischen deinen 
Schluchten tief einschneiden.

Die Juraversteinerungen finden sich, mit Ausnahme der Belemniten, die auch im 
Thon Vorkommen, nur in sandig kalkigen Concretionen, oder Klumpen. Diese Con- 
cretionen bilden hie nnd da grosse geschichtete Lager, mit eingeschobenen Thon
schichten, am ausgezeichnetsten gegenüber der Mündung der Ishma, am rechten Ufer 
der Petschora, an einem 120'  hohen entblössten Gehänge, das Paganoi Nos benannt 
ist. Es besteht aus grauen Thonen, die an der Oberfläche umgewühlt sind und 
Blöcke von Kohlcnsandstein, Slinkkalk (aus den älteren Transilionsschichten des Urals) 
von weissen Bergkalk, von Grünstein und Granit enthalten, die zugleich aber Belem
niten und Ammoniten führen; — daran sieht man bis 5 0 ' über dem Flusse ein 
Haufwerk ohne Ordnung durch einander liegender Felstrümmer aus einem harten, 
feinkörnigen kalkigen Sandstein, der an der Aussenfliche rostgelb ist, auf dem Bruche 
aber grau (aus kleinen grau durchscheinenden Quarzkömchen mit einzelnen schwärz
lichen Körnchen, selten mit etwas Glimmer, zwischen denen sehr wrenig kalkiges 
Cäment zu sehen ist) ersoheint. Darin fand sich ausser vielen Holzresten auch die 
N u cu ia  n u d a  Phill. Eine genauere Betrachtung lehrt, dass dieses Haufwerk aus 
dem Zusammensinken von Schichten entstanden, die mit den Thonen wechsellagera. 
Ueber dem Thongehänge liegt noch an 8 ' mächtiger Sand.

Auch am Dorfe U s t - I s h m a  beobachtete ich dieselben Sandsteinschichten. 
Das Dorf liegt auf einer über dem flachen Thalgrunde erhabenen Terrasse am rechten 
Ufer der Ishma; — thalaufwärts erscheint an dieser Terrasse unter den Sand-Schich
ten eine Schicht von Stücken des beschriebenen, kalkigen Sandsteins, nnter dem 
erdiger, brauner Thon bis 15' hoch über der Thalsofale ansteht. An Versteinerungen 
fanden sich in den Jura -  Schichten der Petschora allgemein: P e c te n  num m ularis, 
dem issus, L im a  P h illip m , A u ce lla  P a lla s ii e t co n cen trica  Fisch., sehr häufig, 
A vicu la  sem ira d ia ta  Fisch., L u c in a  co rro sa  n., C ardium  concinnum  Buch., 
P a n o p a ea  abducta  n., T u rrite lla  P e tscb o ra e  a ., A m m onites a ltem a n s  
Buch., d ip tyeb u s  n., T s c h e ffk in i (var.) c len o lo b u s , B elem m tes absolu tus. 
Besonders reich vraren die Ufer von P a ga no i  nos nach Ustzylma hin, meist 
gegen 150' hoch, an denen neben einigen der genannten Arten noch vorkamen: 
P e c te n  ß b ro su s  Sow., len s S o w . ,  A v icu la  vo lg en sis  d’Orb., P o sid o m a  
reve la ta  n., L ithodom us E rm a n ia n u s, P e c tu n cu lu s  P etscb o ra e  n., N u cu ia  
rbom bodes, C yprina  6p., A sta rte  ob tusa  n., V enus e x s u la r h  n., S o le cu rtu s  
P etscb o ra e  n., A cteo n  P e ro fb k ia n u s  d'Orb., P etscb o ra e  n., Am m on. B a ld u ri.
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Von der Insel Denisowka abwärts habe ich überall verstreut auf den thonigen Tertiär 

Ufern der Petschora Bruchstücke yon Muscheln, die im Eismeere gegenwärtig leben, 
nnd die auch bei U s t -  V a g a an der Dwina fossil Vorkommen, gefunden, unter denen 
zu erkennen waren: M ya  tru n c a ta , S a x ic a e a  ru g o sa , TeU ina ca lcarea ,
A sta rte  b o rea lis , B a ia n u s su lca tus. Nirgends findet sich hier eine besondere 
von diesen Muscheln erfüllte Schicht, wie bei Ust-Vaga, da ihre Trümmer aber nie 
über den rülhliclien Thonschichtcn, d. h. niemals auf dem sandigen Schwemmlande 
mit kleinen Gerollen gefunden sin d , wiewohl sie bis 80/ hoch über dem Flusse an 
einigen Stellen liegen , so muss inan glauben, dass sie eigentlich diesen Thonen angehören. 
Anderwärts als an den Ufern der Pet schora ,  z. B. an den Ufern der Ishma und 
auf der Timnnschcn Tundra habe ich vergebens nach diesen Fragmenten gesucht.

Einige Details können wir über die Ufer der unteren Petschora noch hinzufugen: DrfR 
Unterhalb Ustzylma sind die Ufer zunächst niedrig, sandig, so an der Insel 
Kamennoi  nos,  die ihren Namen nur einigen Blöcken Verdankt, und auf der los
gerissene Stücke unvollkommen zersetzten Torfes liegen. Weiter hinab erheben sich Jnra 

wieder Gehänge von Juralhon, an denen ich eine Menge von G ercillia  la ta  Phill. DrjR 
finde, unter den Blöcken findet sich Bergkalk erfüllt von P ro d u c tu s  m am m atus n.,
S p ir i fe r  S a ra n a e  Vern. und älterer, schwarzer Kalk mit T ereb ra tu la  re ticu la ris  L.
Dann werden die Ufer wieder niedrig und sandig, weil die höhere Ufer -  Terrasse 
weiter vom Flusse abliegt, bis unterhalb der Insel Bugajef.  Da treten wieder J|in 
thonige Ufer von 100' Höhe an das Ufer, mit A m m oniten  und A u ce lla , und mit 
den Sandsteinen von P a g a n o i  nos. Aehnliche Ufer sehen wir noch vor der 
Alluvial Insel Charinski .  Darauf folgen niedrige Ufer. Das rechte Ufer gegenüber 
W i s k a  (Welikowisjatschnaja) ist wieder gegen 200' hoch und führt B elem niten ', 
von seiner Höhe sieht man gegen 20 Werst vom Fluss die entsprechende Terrasse 
des linken Ufers. Im Frühling dehnt sich bis dahin eine oft von Stürmen aufgeregte 
Wasserfläche aus. Aehnliche Ufer setzen fort bis nach Oxina.

Im Dorfe Oxina erhielten wir glücklicherweise schon am Abend nach unserer 20—27Aug. 
Ankunft Rennthiere und Narten und setzten über die P e t s cho r a ,  um eine Excursion 
durch die Ti mansche  Tundra bis ans Eismeer zu machen. Die geognostfschen 
Beobachtungen, die bei dieser Gelegenheit gemacht wurden, stellen wir hier zusammen.

Die Ti mansche  Tundra;  — ein Wort', das sich etwa durch Polar-Wüste 
wiedergeben liesse, — ist ein 150 bis 200' über der Petschora erhobenes Flachland, 
mit vielen langgestreckten Terrain-Wellen oder kleinen Höhenzügen. Einer der höheren 
Züge begrenzt anf der linken Seite das Petsohora-Thal. Auf den Flächen giebt es 
viele Seen, zum Theil mit steilen Gehängen und viele tief einschneidende Flüssohen,
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an denen dnnkle Thone sichtbar werden, Ähnlich denjenigen, die von Jura-Versteine- 
Jura ^ 8 ° °  begleitet sind. Auch versichern die Samojeden, dass man hier, eben so auf 

der Bolschoi-Semelskischen Tundra B elem n iten  überall findet, die ihnen unter dem 
Namen P a r - N a n g  — d. h. Kralle des Wasser -Dfimons — bekannt sind. Doch 
selbst suchte ich an einigen Gehfingen vergebens, vielleicht weil eben nur die 
obersten, umgewühlten Thone dort enlblösst waren. In der Niederlassung des Russen 
Popoff  werden mir Belemniten gezeigt, die dort an den thonigen Gehfingen der 
Indiga  gefunden waren, und Dr. Ruprecht hat bereits früher Jura -  Versteinerungen 

Drin von da mitgebracht. Die Höhen sind mit Sandstein bedeckt, auf denen erratische 
Gerölle, eben so wie an den Gehfingen Vorkommen. Demnach zeigt das Flachland 
der Tundra  dieselbe gcognoslische Beschaffenheit, wie das übrige von der unteren 
Pe t schor a  durchschnittene Gebiet, indem unter dem Schwemmlande Juralhone anstehen.

Bergk. Am Oslrande des Timan -  Gebirges stösst man zunächst auf Bergkalk. Die Indiga 
durchbricht ihn an dem sogenannten steinernen Thor, wo der Fluss eine Strecke nach
S. W. zwischen 100' hohen Felsentblössungen strömt in folgendem Durchschnitt:

a.) 2' dicke Kalkbfinke.
b.) 6' dünne Kalk platten.

c.) Abhang, bedeckt mit Trümmer von Kalkplatten, unter dem harte, zerklüftete, meist
sehr weisse, hie nnd da röthliche, dolomitische Kalke anstehen; einige Schichten 
sind voll Höhlungen, Spirifer motquentit und Chaeletet radiant sind die 
characteristischen Versteinerungen. Das Fallen ist 7° nach N. 0.

Der Samojede, der mich hieher begleitete, sagte mir, am Vorgebirge Swfi toi-  
Nos zeigten sich dieselben Felsen, wie hier an der Indiga,  ein bemerkenswertes 
Zeugniss von der Vertrautheit der Bewohner mit ihrem Lande, da wir durch Dr. 
Ruprechts Entdeckung wissen, dass in der That Bergkalk jenes Vorgebirge bildet.

Dieselbe Formation trifft man an dem Fluss Belaja  nahe seiner Mündung in 
die Indiga,  den man auf dem Wege von Popofs Niederlassung an der Indiga nach 
Kamennoi  -  Osero durchfahrt. Dünne weisse Platten mit F usu lina  und einer 
grossen Menge von Netz -  Korallen liegen am Ufer und boten folgende Arten dar: 
H arm odites p a ra lle lu s  Fischt, F en este lla  ca rin a ta  M'Coy, P o lyp o ra  orb»- 
crib ra ta  n., b ifu rc a la  Fisch, sp., C oscin ium  cyc lo p s  n., stenops n., P ro d u c tu s  
lobatus Sow., O rth is K eyscrlin g ia n a  Kon.
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Weiter westlich gelangten wir an das Felsenthor der Belaja,  das von einer 
mächtigen Trapp-Zone gebildet wird, die wir von hier bis Tscha i t s in  Mys kennen Tr*PP 
und die über 70 Werst lang sein muss. Das Gestein haben meine Freunde 
v. Helmersen und v. Nordenskiöld näher untersucht, und ich benutze hier ihre Anga
ben. Es ist schwarz, von sehr feinkörnigem aber doch .crystallinischem Bruche, sein 
specifisches Gewicht ist 2,843; es enthält einige ziemlich deutliche Augitkörnchcn und * 
ist atlraclorisch, wiewohl auch nach dem Glühen kein Eisen zu sehen ist; feine ein
gesprengte zeolilhartige Theilchen lassen sich darin erkennen. Gewisse Stücke ent
halten Kugeln von schwarzem Speckstein, umgeben von rolhem Stilbit oder Heulardit, 
oder gehen in Mandelslein über mit Chalcedon und Kalkspathkügelchen, die ebenfalls 
von Slilbit überzogen sind, ln Menge kommen darin Drusen und Knollen von Quarz 
(zuweilen Amelhisl) vor. Es ist ein basaltischer Dolerit, den viele um so mehr 
Basalt nennen werden, da er zuweilen säulig zerklüftet ist, nahe den KJuftflächen ist 
er entfärbt, wie der Basalt.

Diese Felsart bildet gedehnte Bergrücken, nirgends ausgezeichnete Gipfbl- oder 
Kegelformen, die dem Timan-Gebirge überhaupt fehlen. Die geognoslische Beschaf
fenheit der Gegenden vom Felsenlhor der Belaja  bis zum Kamennoje -  Osero 
wird am einfachsten durch die folgenden Holzschnitte erläutert.

Grundriss von der Gegend zwischen dem Felsenlhor und Felsensee.

Grundriss; stellt den Kamennoje-Osero, Felsen-See, dar, aus dem der Haupl- 
zweig der Belaja entspringt, der zunächst etwas alluviales Terrain (punklirt) durch
schneidet; dann in eine eigentümliche Sandstein Gegend tritt, (fein gestreift), einen 
Zufluss aufnimmt und endlich die Doleritzone (dick gestreift) durchbricht; wobei eben 
das sogenannte Felsenlhor, eine Schlucht mit 250' — 300' hohen steilen Gehängen, 
entsteht. An diesen Gehängen bemerkt man beim allgemeinen Anblick eine Sonderung 
des Dolerils in ungeheuer mächtige Lagen von unregelmässiger Dicke, von denen 
einige eine säulige, andere eine unregelmässig prismatische und noch andere eine
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ohne Ordnung zerklüftete Structur zeigen, was der Durchschnitt versinnlicht:
a} säulig; — b} wirr zerklüftet; — c) prismatisch, 
die Prismen an einer Stelle strahlig geordnet. Zahl
reiche Chalcedon -  Gänge nnd Adern durchsetzen hier 

Gehänge des Feisenihurs. den Doleril parallel dem allgemeinen Streichen von
S. 0. nach N. W., und sind oft intensiv grün. Dabei finden sich einzelne Stücke 
von erdigem oder dichtem Bruche, die man für Kupfererze nehmen könnte. Doch 
Löthrohr-Versuche von v. Wörth und Nordenskiöld haben darin nur Kiesel und Eisen 
nachgewiesen. Die Mandelsteine erscheinen untergeordnet. Geht man durch das 

Kohiensdst. Felsenlhor Fluss-aufwärts, so sieht man am Ende der Schlucht auf dem Dolerit den 
erwähnten Sandstein in verschiedenem Niveau aufgelagert und stets etwas gegen das 
Trapp-Gestein nach N. 0. einschiessend, cs ist ein reiner Quarz-Sandstein in mächtige 
Schichten gctheill, gewöhnlich weisslich, oder blass gelb, selten rölhlich; mehr oder 
weniger von runden Milchquarz-Geröllen erfüllt, so dass er oft ein wahrer Pudding
stein wird, seilen feinkörnig und so dicht, dass er zu Schleifsteinen benutzt werden 
kann, meist mürbe und leicht verwitternd, wobei seine Gehänge so weiss scheinen, 
dass man sie aus der Feme für Schnee halten kann. Darin findet sich ein Pflanzen-
slamm, etwa von Stigmaria, schlecht erhallen; dieser Umstand und dass im Petschora-
Gebict Sandstein-Conglomeratc nur im Kohlensandstein beobachtet sind, begründet die 
Vermut hung, dass die in Rede stehenden Schichten zur Kohlcnformation gehören. Da 
aber das Lagerungsverhällniss, unmittelbar auf dem Dolerile, keinen Aufschluss über 
das Alter giebt, so fehlt es darüber an zureichenden Beweisen. Dieser Sandstein 
zieht sich längs dem Trapp als breite hohe Schw elle hin, und bedeckt mitten zwischen 
dem See und dem Felsenthor die Trapp-Felsen, die dort weniger hoch sind, bis auf 
die Gipfelfläche. Er ist an derselben Stelle durch Flüsschen in tiefe Spalten zerrissen, 
an denen man besonders deutlich die bis 5 ' dicken Schichten 5 — 8 ° nach N. 0.

Trapp fallen sicht. Die bedeutendste Dolerithöhe, an 350' über dem See, ist auf dem
Grundriss mit einem Kreuz bezeichnet, und stellt man sich ihr gegenüber in’s Thal,
so sicht man deutlich ein Relief, wie es der folgende Durchschnitt darstellt:

a.) Dolerithöhe an die sich
b.) die Sandsteinschwelle legt, anf der unten
c.) einige alluviale Schichten liegen, die selbst vom 

Flüsschen durchschnitten sind.

Ein Paar Inselchen im Felsensee scheinen aus Dolerit zu bestehen.
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U n s e r  W e g  g in g  v o n  h ie r  e in e  k u r z e  S t r e o k e  n a c h  W .  e tw a s  S . ,  d a n n  n a c h  

N . ,  b is  a n f  d ie  a n  1 5  W e r s t  e n tfe rn te  S a b a t s c h k a j a  S o p k a .  E r  fü h r te  z u n ä c h s t  

d a r d ^  e in e  G e g e n d , w o  d e r  b e s c h r ie b e n e  S a n d s te in  ( [ m it  w e n ig e r  M ilc h q n a r z  a ls  KoUensdst. 

v o r h e r )  b e n s c h t .  S e in e  S c h ic h te n  z e ig te n  a n  e in e m  U rb a c h e  ( R o s s o o h a  in  d e i*

U ia le o te  d e r  N o r d r n a s e n )  d e r  J f c e fk a ,  ( d ie s e  f t fe s s t  in  d ie  I n d ig a  u n w e it  d e s  

M e e r e s )  5 0 °  F a l l  n a c h  0 .  2 0 *  N . ;  a ls o  je n e s  S t r e io h e n , d a s  in  d e n  V e r e t e in e r u n g s -  

führenden Schichten des Timan-Gcbirges vorherrscht. An der Saba t schkaja  Sopka Trapp 
tritt man wiederum in die Dolerit-Zone, die man von hier nordwestlich bis Tschaizin 
mys ans Meer fortziehen sieht; mit langen Felsenrücken, die meist quecr zur Richtung 
d e r  Z o n e  g e d e h n t s in d .  Z w is c h e n  ih n e n  lie g e n  m o o s ig e , o f t  s u m p fig e  T h f ile r ,  in  d e n e n  

F lo s s  -  E in s c h n it t e  d a s  T r a p p  -  G a s t e in  e a tb lö s s e n , d a s  v o n  e in e r  s e h r  e in fö rm ig e n  

Zusammensetzung ist. Die S a b a t sc h ka j a  Sopka  selbst ist nach N. W. gestreckt, 
die steilere Wand sieht nach W.; am Ostrande haben die Felsen etwas säulige 
Structur. Das Gestein verbirgt sich unter einer Moosebne, die nach N. W. gegen 
1 0  W e r s t  fo r t s e t z t ,  u n d  v ie le  k le in e  S e e n  z e ig t ;  d a h in te r  s te ig e n  a n d e re  T ra p p b e rg e  

a n f, d a r u n te r  d e r  N a r a n k ,  d e r  * /*  d e s  W e g e s  v o rn  K a m e n n o j e  -  O s e r o  n a c h  

T s c h a i z i n - m y s  h in l i e g t ,  u n d  z w a r  v o n  d e r  H ö b e  a m  g e n a n n te n  S e e  in  N .  4 1 °

W. Von dieser Höhe scheint die Dolcrit-Zone in nordöstlicher Richtung an 5 Werst 
breit; dann erst folgen verdeckte, felsenlose Flächen. Von Naranä liegt nach W. 
etwas N. ein anderer Dolcritbcrg, gegen 3 Werst entfernt, Balvanskaj a  Sopka  Kohiensdst. 

genannt. Auf seiner Westseite ruht wieder der beschriebene Sandstein mit schwachem 
nordöstlichen Schichtenfall; seine untersten Schichten enthalten weniger cingebackcnen 
M ilo h q u a r z ;  —  m a n  s ie h t  ih n  n u r  u n g e iä h r  e in e  h a lb e  W e r s t  lä n g s  d e r  T r a p p z o n e  

enlblösst, doch bildet er eine hohe weisse Schwelle, die aus grösser Ferne von der 
in West folgenden nur mit unbedeutenden Sandhügeln besetzten Ebene zu bemerken 
ist; wie im beifolgenden Holzschnitt:

Balvanskaja Sopka.
f.) Dolerit.
2.) Sandstein mit Milchquarz.

l .  3.) Thonig-sandige Ebne,
i . 2. 3.

Im Westen der Sandsteinterrasse fliesst die Tschornaja Rossocha (Urbach 
der Tschornaja), die vielleicht einen interessanten Durchschnitt giebt, da man mir 
s a g t e , d a a s  s ie  g e g e n  5  W e r s t  w e s t lic h  v o n  B a r m i n - m y s  in  d a s  E is m e e r  m ü n d e t, 

a n d  d a h rn  g e w is s  z a .  d e m s e lb e n  F lo s s  g e h ö r t , d e r  a ls  T s c h o r n a j a  a u f  d e n  S e e k a r 

t e n ,  s ü d lic h  v o n  R n i n a e n i s c h n i - n o s  m ü n d e t  D ie  E b e n e  h a t  th o n ig e n  G ru n d , ^  

e n th ä lt  v ie le  S e e n , u n d  is t  g b H c ta m n  e in  B u s e n  v o n  S c h w e m m la n d , d e r  b is  1 5  W e r s t

4 9



366 / i i n

Silur.

Rcrgk.

Jura

Silur.

hmdeinwürts reicht, und: dans wie es seheiht von Bergen rtags begrünst is t Er 
entspricht der Meeresbucht zwischen T s c h a i z i n - m y s  und Barmin -  mys.  Hier 
finden sich erratische Blöcke von Granit, die grösseren besonders aef den Sandfylgeia. 
Leider unterbricht dieses Schwemmland den Durchschnitt durch das GeMrge, den 
man etwas südlicher viel schöner beobachten könnte. Die knapp zogemessene Zeit 
verwehrte uns selbst dahin zu gehen. Das erste abstehende Gestein jenseits dieser 
Bai von Schwemmland traf ich an einem Zaflusse der Was cbk i na ,  6 Werstunge» 
führ von B a r m i n - m y s ;  es war ein grüner, spitblger Kalkslein voll kleiner H öh
lungen, der keine Versteinerungen, darbot, begteitet von roihen Thonen, mit 8— 10* 
nordöstlichem SchichtenüaU; — zugleich steht hier ein blass-gelber, Compacter, mehlig 
anzufiäblender Dolomit-Kalkstein an, wie es scheint etwas höher, doch die Aullagenag 
ist nicht deutlich. - Trümmer eines nach anderen bräunlich gelben, mürben, porösen 
Kalksteines, mit Bergkal kr-Versteinerungen: P ro d u c tu s  H nm bold ti d’Orb., sem ire- 
H culatus, M a r t., C a rd in ia  E ick tca ld ia n a  Vern. Sp., liegen hier Umher, mtd 
scheinen ihrer Form nach nicht weit von ihrer Lagerstätte entrückt; so dass wahr*- 
scheinlioh Bergkalk auch im Westen der Doleritzone aultritt. Ueber den anstehenden 
Kalksteinen liegen graue Thone mit Stücken kalkigen gratien Sandsteins, deren Ober» 
fläche gelb ist; gerade so, wie bei P a g a n o i - n o s  ah der Pet schora.  DesshaD» 
ist kaum za zweifeln, dans auch hier der überall nitdlirend in den Vertiefungen dev 
Alteren Grundgosteme abgelagerte Juralhon vorhanden is t

Eine Werst weiter nach Barmin mys bin 'setzt man über das Flüsschen 
Waschk i na  selbst, an dessen niedrigen Ufern biiBsgelbtiche und blassgraue, weistH 
liehe Kalksteine von mattem, mehligem, mild anzufühlendem Brache, die gewiss 
kalkhaltig sind, anstehen und viele Silnrische Versteinerungen führen. Ich beobachtete: 
C ysiiphyllum  ew cacatum  n., H u lysites la b yrin tA ica  Goldf. sp., (P o r ite s ) inter*  
stin c ta  Wahl, sp., C alam opora  a lceo la ris  Goldf. in grossen Massen, fib ro sa  
Goldf., po lym orpha  Goldf., S tro m a to p o ra  co n cen trica  Goldf. in Massen, 
L ep ta en a  d elto id ea , Conrad, häufig, P en ta m eru s sa m o jed icu s  n., vielleicht nur 
eine Var. des oblongus S o w y den er gewiss reprfisentirt, die wichtigste und zahl
reichste Muschel der Schichten E uom p h a lu s W a sch kin a e  n., M u rch iso n ia  ind., 
C yp rid in a  m a rg in a ta  n. hier sehr gemein, lU aenus R a rr ie n s is  Mürob. sp., 
P h a co p s O d in i Eichw. sp., E n c r in u ru s  puncta tU s Wahl. sp. Düe Vfersleine  ̂
rangen chäraclorisiren diese Schichten als die Obersten GBhder der unterenSänr i» 
sehen Reihe, und kommen nach einer mündlichen MtttbeUung des HerraDr.PaiKkro 
in petrographisch-identischen Gesteinen Esthlands zun Theil Obenfialls Vör. Mau 
kann daraus folgern, dass schon zu der ältesten Silhrischeki’Zeit die SedhuentB ides



ß t t h e n ,  n O id U b ta n  U n e im d a  M s  m  d a s  T in a a - G d w g e  z ie m lic h  g le ic h a r t ig  w a r e n , 

d a p g e a  v w s o h ie d a n  v o n  d a a  g W e h a f t ig e n  S e d im e n te n  d e s  U r a ls ,  w e n ig s te n s  d e n  

A M t a n d t M b n  n a c h . D ie s e  Y e is o M e d e n h d t  s c h o n *  n ic h t  d u r c h  U e b e rg f in g e  Y c r r a it t d l,  

w e s h a lb  m a n  a u  f t r e r  f ir k lä n m g  a n  tre n n e n d e  G re n s s o h e id e n  a n  d e n k e n  g e n ö th ig t  is t .

Kurz vor der Mille des Weges von hier nach Barmin-mys beginnt am Ufer des Thonscbief. 

Meeres jener Schiefer zu Tage zu treten, der auch Barmin-mys bildet. Es ist ein 
sehr dichter, dunkelgrauer Thonschicfcr, der mit lichter gefärbten Schichten wechselt.
Diese lichteren Bänder zeigen immer die wahre Schichtung an, die von der Schiefe- 
rungsflächo nicht selten abwcicht. Das allgemeine Streichen der Schichten ist W.
22° N. (hora 7y £ ), und so ist es auch an der oberen Waschkina,  wo dieselben 
Schiefer an den niedrigen Ufern und im Flussbclte 5 Werst oberhalb der Mündung 
bis an die 10 Werst vom Meere liegenden Quellen des Flusses entblösst sind.
Zwischen den unteren Silurischen Schichten und diesen Schiefem können daher kaum 
andere bedeutende Schichten liegen. Die losen Schieferblättcr sind am Meeresufer 
zu einem kleinen Wall aufgeworfen, der das dahinter liegende flache Sumpfland um 
etwa 2' überhöhet. Die Einwohner sagen, dass das Meer diesen Wall nie übersteigt, 
wiewohl seine Wellen bei Sturm bis hinauf schlagen, was auch die darauf liegenden 
Muscheln, gewöhnlich B u cc in u m  u n d a tu m , beweisen. Weder in Sagen noch in 
den eigenen Beobachtungen fand ich eine Andeutung davon, dass die Niveau -  Ver
hältnisse zwischen Land und Meer sich verändert hätten, und doch müssten bei einem 
so niedrigen Küstenlande die Effecte einer Veränderung besonders stark zu spüren 
sein. Stiege dos Land jetzt in die Höhe, so würde der erwähnte Ufer -  Wall von 
Schieferblültcrn zum Messen der Erscheinung dienen können.

Die bcigedruckle Skizze ver
sinnlicht die gcognoslischcn 
Verhältnisse des Vorgebirges 
Bnrmin, das ungefähr y i  W 
in’s Meer vorlrilt, im Ganzen 
flach und von aufgcschültclcn 
Schicfcrschcrben eben so wie 
die übrige Küste umgeben ist.

Birmin-Hyi. 49*



388

Diorit

Aphanit

Granit

Die Nadel zeigt den magnetischen N. Divch die ooastant nach W. 38° 
oder hora l y i  streichenden Schichten dunkelgrauen, gestreiften ThonsoMefers bricht 
hei a eine Diorit-Kuppe hervor, anf der ein Kreuz stehet. Der Diorit besteht naoh 
v. Nordenskiölds näherer Untersuchung ans weissem Natron -  Feldspathe und gTüner 

fasriger Hornblende mit eingesprengten Schuppen von Graphit nnd Körnern von 
Eisenerz.

Das Gestein ist zerklüftet am'deutliohsten steil in der Richtung nach N. 30° 0., 
aber auch in einer nordwestlichen Richtung; die Kluftflächen der letzteren Richtung 
schiessen nach S. W. ein; man sieht einen Quarzgang von 0. nach W. gerichtet 
Südlich von dieser Dioritkuppe fallen die Schiefer steil nach S., und die Sohieferungs- 
flftchen fallen mit der Schichtung zusammen, nördlich davon fallen sie unter 45° 
nach N. 23° 0 .,  während die Schieferblfitter bei demselben Streichen in entgegen
gesetzter Richtung unter 40° einschiessen. Das letztere ist das normale Schiohtongs- 
Verhflltniss, das durch den Dioritdurchbruch gestört scheint. Denn ihm gegenüber 
wird auch an der Westseite des Vorgebirges das Fallen der Schichten von Norden 
her immer steiler, und geht in ein südliches Fallen allmählig Über, dem sich dann die
ebenfalls steiler werdenden Sohieferungsflfiohen anschliessen. An der Nordküste bricbt

*

nochmals platonisches Gestein hervor, indem ein mächtiger Damm von Aphanit die 
Schiefer in der Riohtnng nach N. 37° W. durchschneidet, aber ohne ihre Schichtung 
oder Beschaffenheit zu ändern. Dieses Gestein ist ein völlig dichter schwärzlich- 
grüner Aphanit. Es ist zerklüftet durch Absonderungsflächen, von denen die deut
lichsten nach N. N. 0. streichen und unter 45° nach 0 . einsohiessen; andere Kluft
flächen streichen nach 0 . 80° N. und sind sehr steil.

Diesen an der Ostseile vortretenden plutonischen Kernen verdankt das Vorgebirge- 
gewiss seine Erhaltung gegen das anstürmende Meer, während seine Form zugleich 
von den Schieferschichten bestimmt wurde. Die letztere erinnert an die Form der 
Halbinsel Kanin,  deren Bildung durch die Fortsetzung derselben Schieferzone hervor
gerufen ist.

Von B a r m y n - m y s  landeinwärts nach S. 30° 0. an einem Punkte, von dem 
aus Tschaizin -  mys in N. 25° 0. erscheint, westlich von den Schichten an der 
oberen Waschkina, ein weisslicher flasriger Quarzfels mit einzelnen, glänzenden Quarz- 
kömehen und eingemengten Theilen von Feldspath, der wie der übrige Schiefer streicht 
und vielleicht durch plutonischen Contact aus dem Schiefer entstanden ist. Wirklich 
rnht er auf den Flanken einer sehr niedrigen, ovalen Granilkuppe, die \ y i  Werst 
breit ist, und in der Richtung nach N. 37° W. 3 Werst lang; doch mag der Granit 
auch weiter hin unter der bemoosten Fläche ibrtsetzen, bis an das Vorgebirge
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& n m a e n i s o h n i ,  w o  n a c h  A u s s a g e  m e in e s  s a m o je d to c h e n  F ü h r e r s  g a n z  d a s s e lb e  

t o t e m ,  d a s  e r  s e h r  b e s t im m t v o n  d e n  G e s te in e n  v o n  B a rm h i m t c r s c h e id e t ,  Vorkom

m e n  s o lL  D e r  G rä m t b e s te h t  a n s  v o rh e r r s c h e n d e m  lle is c h r o t h e n  F e ld s p a  t h e ,  d e r  s ic h  

r ie h t  z n  K r y s t a t ie n  a a s g e b ild e t ,  v ie le n  d u rc h s o h e in e n d e n  Q u a r z o r y s la ile n  a n d  e ig e n -

thümlich, feinkörnigen Häufchen aus Flitlerchen eines schwarzen Talk -  Glimmers.
Violetter Flussspath kommt darin vor, ganz wie an der Lappischen Koste (v. Nordcnskiöld).
Oben auf der flachen Kuppe finden sich viele weite flache Höhlungen, von gigantischen 
Granit -  Trümmern erfüllt. In der Längenrichtung der Kuppe sehe ich landeinwärts; 
ungefähr in 15 Werst Entfernung, Höhen, die ihrer Form nach ebenfalls Granitkuppen 
sein könnten. Leider war es mir nicht vergönnt die Structur dos Lagies im Westen 
der Granitaxe selbst zu untersuchen; nach Aussagen der Bewohner finden sich Fels- 
Enlblössungcn in den oberen Theilen des Flusses Welika, zwar Sandsteine; — etwa 
Devonische (T), die weiter unten an der Zylma so sehr entwickelt sind. Das Vor
gebirge Suwoinoi  soll aus weissen Felsen mit Feuersteinen, ganz von der Beschaffen- Bergk. 
heit der Felsen des Swä to i -n o s ,  bestehen, und dasselbe Gestein soll auch am 
Flusse Wolonga etwas oberhalb der Mündung sich zeigen. Das ist nun sehr 
wahrscheinlich wieder Bergkalk. Während ich von der Bal .wnnskaja Sopka die 
Excursion noch B ar m i n - my s  machte, besuchte Krusenstern das über 400 ' hohe 
Vorgebirge Tschaizin,  und brachte Handslücke mit, denen zufolge es aus den Trapp 
anderweitig beschriebenen Dolerilen mit Quarzdrusen und Mandelsteinen besteht, die 
auch Dr. Ruprecht an demselben Punkte beobachtet hat. Von diesem Vorgebirge 
haben die Seefahrenden Mesener Bürger den ganzen felsigen Zug, besonders den 
Dolerilzug, Tschaizin -  Kamen, Möven-Fcls,  genannt. Dos hier herrschende Trapp
gestein hat Krusenstern auf seiner Rückreise nach Oxina aus einem der langen Rücken 
der Tundra anstehend hervortrelen sehen; leider ist der Ort nicht genau zu bezeichnen.
Das könnte die Vorstellung veranlassen, dass einigen der hohen Terrainwellen der 
Tundra Trapp-Kerne zum Grunde lägen.(T) tMe

Den 31 August kamen wir von unserer Excursion in die Tundr a  nach Oxina 1 SePtaml>- 
zurück, und nachdem wir einen Besuch im Dorfe Pus toscr sk  gemacht hatten, und 
von da nach dem Dorfe Pylemets  zu Wagen gefahren waren, (der einzige einiger- 
massen fahrbare Weg im Pelschora-GebieQ segelten wir die Petschora am 2 Septbr. 
hinauf. Die vorgerückte Jahreszeit machte grosse Eile zur Pflicht, denn früh im 
Jahre gefrieren die kleinen Flüsschen, durch die man aus dem Petschora -  Gebiet in 
das der Wylschegdu gelangen kann, und dann muss man Winterwege abwarten, 
um weiter zu kommen. Die ganz ungewöhnlich lange anhaltende warme Herbslwiltc- 
rung, wie sie seit Menschen Gedenken hier nicht vorgekommen war, rettete uns von
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Septemb- 6. der Gefahr. Den 6 Sepfmlber trafen wir in U s t -  zylma ein, wo wir eiaaa Tag 
zubrachten, weil ich au sehr yon einem hier zu Lande endemischen Uebel, das mkh 
schon seit Woohen plagte, litt. Es entstehen nämlich in Felge der Nahrung, die an 
ausschliesslich aus fettem Lachs bestehet, und wegen der grossen Anstrengungen anf 
die plötzlich völlige Ruhe im Boote folgt, eine Art kleiner, sehr schmerzlicher Ge
schwüre, besonders auf dem Rücken. Die Bewohner, die während der Wintemke 
sehr daran leiden, vertreiben das Uebel durch kalte Bäder in der Petschora, wobei 
sie die Haut mit dem Flnsssande reiben. Ich verschallte mir augenblickliche Linderang 
durch Schwitzbäder und Einreibung der wunden Stellen mit einem Gemenge von

7. Kampfer -Spirjjp und Oel. Schon den 7 September konnten wir imkere Reise fort- 
s. setzen, und fuhren den 8 September vom Dorfe U s t - I s h m a  den Floss Ishma 

Jnra hinauf, der den vollständigsten Durchschnitt der Juraformation dieser Gegend daihieteL 
Zunächst ist das linke Ufer hoch und in seinen sandigen Gehängen sieht man oft 
Trünpier von Gestein-Schichten aus dem grauen, an der Oberfläche gelben kalkig« 
Sandstein, der bei P a g a n o i - n o s  an der Pet sohora  sioh findet, mit versteinertem 
Holze. Am Dorfe M a l a - G o l o w a j a  ist ein Lager dieser Sandsteiascbiohtea 70' 
über den Fluss hoch enfelösst; die Sobichten wechseln von 1" bis t 1/»' Mäohtigfceit, 
sie sind zerklüftet, unterbrochen nnd keilen sich oll aus.

Darin findet sieh ein verdrüfktqg Exemplar von A nim onites (p o lyp lycku s  n.) 
Oberhalb der Mündung des Zuflusses Ljamlschina ,  26 Weist unterhalb des Dorfes 
i^hm a, rohen diese Sandgebänge -mit gelben Steinen auf schwärzlich -  grauen Jdra- 
thonen, und solche Ufer wechselnd mit sandigen Allovial -  Gehängen halten weiterhin 
den Floss hinauf an. Zu bemerken ist, dass die gelben, zertrümmerten Sandstein* 
schichten oft in einem sö lockeren Sande enthalten sind, dass man ihn unter ander« 
Umständen sicher lür mtfgesckwemmt halten würde.

9. Im Dorfe U s t - I s h m a  gab man mir einige am theuigen Flussufer g e fu n d e n e  

B e l e m n i t e n .

10. Den 10. September setzten wir die Fahrt die Ishm a hinauf fort. Bald reohts, 
bald link« sieht man an der Basis der wenig hohen Ufer-Gehänge schwärzlich«

jnra Jurathon mit grossen und kleinen Lagern thonigen Kalk -  und Sandsteins, in den« 
oft ein geringes Fall« der Schichten zu bemerk« ist, das aber ganz unregelmässg 
und nur local scheint; die Thone zeigen zuweilen eine Art ünvollkonunener Schieferaag. 
Die grauen, an der Oberfläche gelben Sandsteine w ard« oberhalb Ust -  Ishma nfett 
mehr beobachtet.

11. In so beschaffenen Ufern sammelte ich oberhalb des Dorfes S t sehe l j e  Ver
steinerung«, uuler d enenA vicn la  seaüraiU ata  Fisch., Am m em Bes p o ly p ty c ä u s  m,



im m e r  jm s a n in e n  g e d  r ie h t ,  u n d  B elem n ite s  R irg h isen sis  d ie  g e w ö h n lic h s te n  s in d ;  

fe r n e r  o b e r h a f t  d e r  M ä n d u D g id e r .F lu s s e s  O t s c h - j u  d e n  g r o s s e n  P e c te n  im periaU s 12Seplbr‘ 
n., von A u ce lla  P a lta sü  m e is t  B r u t ,  A u ce lla  cro ssico llis  n., d a s  g r o s s e  a b  g e 

bildete Stück von A m m o n i t e s  p o l y p t y c h u s ,  B e l e m n i t e s  R i r g h i s e n s i s .

Oberhalb des Dorfes Kedwawom tritt zum ersten mal in den beschriebenen 13 
Thonen eine Schicht von einem durch feine Kalk- und Sandlheilchen sehr verunreinigten 
trocknen, bituminösen Schieferthon auf, der in Papier -  dünnen, zuweilen biegsame 
Blättchen zerfällt, und von flach zerdrückten Schaalen der A u c e l l a  P a l t a s ü  erfüllt 
ist; die Schicht fällt olwas nach S. W., doch beweisen ihre wellenförmigen Biegungen, 
dass nur locales Nachsinken der Thone die Ursache davon ist. Hier fanden sich die 
dicksten Exemplare von B e l e m n i t e s  R i r g h i s e n s i s  auch A m m o n i t e s  p o l y p l y c h u s .

Ueber dem thonigen Juragehüngo von 20 ' Höhe sieht man eine Terrasse von aufge- 
sohwemmten Sand 10 — 30' mächtig mit wenigen kleinen Rollsteinen und oft mit Dnn 
einer eisenschüssigen Schicht* an der Basis. Erratische Blöcke von geringer Grösse 
aus schwarzem Uebcrgangskalke ([wahrscheinlich vom Ural} und aus crystallinischen 
Felsen finden sich am Ufer.

Am Dorfe Po r oshe f ska j a  und in der Umgegend giebt es mehrere mit dem 14 
schwärzlichen Jurathone wcchsellagerndc Schichten der beschriebenen trockenen Jara 
A u c e ü a - S c h i e f e r , und es liegen hier B e l e m n i t e n  in so ungeheurer Menge umher, 
dass man Schiffe mit ihnen befrachten könnte; meist gehören sie zu schlanker Art 
B e l e m n i t e s  b o r e a l i s  d'Orb., aber auch B e l e m n i t e s  R u s s i e n s i s  d'Orb. und 
R i r g h i s e n s i s  d'Orb. kommen vor.

Weiter den Fluss hinauf treten dicke Kalkbänke in der thonigen Juraformation 
auf, und erzeugen reissende Stromschnellen; der Kalk ist grau, in einigen Schichten 
orystallinisch in anderen concretionirt und grün gefleckt, in noch anderen dicht und 
sehr licht grau; einige Bänke sind sehr sandig. Weiter hinauf werden diese Bänke 
noch sandiger und bekommen eine rostbröunlichc Farbe, so z. B. an der stärksten 
Stromschnelle, Serdze genannt. Diese Schichten halten auch weiter den Fluss"hinauf is. 
an und sind am reichsten an Versteinerungen in der Gegend der nächten Stromschnelle 
Griwa. Dur B e l e m n i t e s  R u s s i e n s i s  kommt noch zuweilen in den obersten Kalk
bänken vor, doch werden Belemniten selten, am auszeichnendsten ist d e r  A m m o n i t e s  

I s h m a e , am häufigsten sind die sogenannten J U y a c i t e n ,  P h o l a d o m y a  d i l a t a , 
P o n o p a e a , L y o n s i a  A l d u i n i ,  ungewöhnlich gross, C o r b i s  s u b l a e v i s  n.; O s t r e a  

S o i c e r b y a n a  B r o n n  selten. Die Gattung A u c e l l a  fehlt hier eben so, wie an der 
Syssolla.  Eine geringe nordöstliche Neigung ist an diesen Schichten nicht selten 
deutlich, doch immer wenig oonstant, da wegen der Wechscllagerung mit weichen
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Thonen viele locale Senkungen Vorkommen. Da wir hiemit am Rande des nrntknsei- 
schen Jura-Bassins angelangt sind, so werfen wir einen Blick anf den vollendeten 
Durchschnitt zurück. Die Juraformation ist überall thonig, aber durch die umschlosse
nen Lager zeichnen sich 4 Abtheilungen darin aus:

1. Abtheilung mit grossen geschichteten Lagern eines harten, grauen Sandsteins, 
der an der Oberfläche rostgelb ist, und viel versteinertes Holz enthüll; verbreitet 
von der Mündung der Ishma bis zum Dorfe Us t - I s hma ;  auch an der Petschora  
bei P a g a n o i - n o s ,  und abwärts nach U s t - zy lma  hin. Vielleicht sind C ardium  
eo n c in n u m , A m m on ites a lternan*  characlerislische Versteinerungen dafür. Man 
wird vielleicht den Sandstein von Choroschowo damit parallclisiren können.

2. Ablheilnng mit thonigen Kalk-Geoden, voll A m m onite*  po lyp tycA us  n., nnd 
A v ic u la  sem ira d ia ta  Fisch., reich an Belemniten, — entsprechend vielleicht der 
Marne a rognons mit A m m onite8 v irg a tu s  von Frears*) nnd der unteren Abtheilung 
des grauen Thons Yon Bessonof im Gouvernement Simbirsk nach Jasykof**).

3. Abtheilung mit trockenen bituminösen Schieferlhonen voll A u ce lla  P a lU u ü t 
sehr reich an Belemniten, besonders B elem n ite s  P a llm ii)  — entspricht der dritten 
Abtheilung des Herrn Frears im Moscauer Jura und dem bituminösen Schiefer von 
Simbirsk.

4. Abtheilung mit dicken, sandigen, und eisenschüssigen Kalkbänken, arm an 
Belemniten, reich an Myacilen und local durch A m m onite* l*hm ae  bezeichnet. 
Vielleicht der vierten Ablheilnng im Moscauer Jura (nach Frears} entsprechend (?}.

Ob die letztere Abtheilung nicht vielleicht ein blosses Küslengebilde der Jura- 
Zeit ist, und ob die anderen Abtheilungen nicht auch mehr wegen localer Sendiment- 
Bedingungen ab wegen verschiedener Bildungszeiten sich unterscheiden, lässt sieh 
in einer Gegend, wo keine klaren Auflagerungen zu beobaohten sind vorläufig nicht 
entscheiden. Nur die Vergleichung mit den analogen Moscauer Gebilden, wie unvoll
kommen sie bei dem Stande unserer Kenntnisse auch ausfallen muss, spricht wirklich 
für eine Lagerungs-Folge der vier Abtheilungen. Dann wäre der Durchschnitt längs 
der Ishma aufwärts von den jüngeren zu den älteren Schichten fortgeschritten.

An der Stromschnellc S t r igolof ,  gegenüber dem Dorfe G osman- p i ,  etwas 
unterhalb der Mündung Susju treten unter den Jura-Schichten am rechten Ufer der 
I s h m a  scheinbar gleichförmig gelagerte Devonische Kalksteine auf, Das Fehlen des

•) Ballet, de le Soc. des Net 1845.

•*) T t& a w  n m n  C n f e f c io i  T jtfcpa il e o t n u e m i  EL, d a w im m .
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Bergkalkes isl sehr auffallend. Die Devonischen Schichten; sind 5—8° nach N. etwas Devon.
0. geneigt. Zunächst sieht man den folgenden Durchschnitt.

1.) Harter, dichter Kalkstein, an der Aussenlläche bloss gelblich, anf 
dem Broch grau gefleckt mit grün, roth und blassgrau, sehr 

concretionirt und sandig; arm an Versteinerungen: Spirifer Arehiaei var. B . ,  Orthit 
crenütria, runzlige Varietät, unten mit einer kleinen grauen Mergelschicht; — 20' mächtig.

2.) Grauer, lamellöser in dünne Platten zerfallender Kalk, voll stengelförmiger verästelter
Abdrücke und Absonderungen; merglig, gewissen Schichten von Tschudowo
ähnlich; — 20' mächtig.

3.) Mergelthone, roth und licht bläulichgrau bunt, am Gehänge von Kalkplatten überdeckt;
20' mächtig.

Weiter den Fluss hinauf erscheinen unter einander hcrvorlrctend, also in abstei
gender Ordnung folgende Schichten: 4 )  eine Ivalkbank; 5} gelblichbraunc sandige 
Mcrgclschichtcn, 8' mächtig; 6 )  graue Mergelthone; 7 ) dünne Schichten grauen
Kalkes mit Mcrgellhonen wechselnd, 20 ' mächtig; 8 )  dichter, zuweilen fasriger weisser 
Gyps in Schichten von i " bis 1' Dicke, abwechselnd mit grünlichgrauen Mcrgellhonen.
Die ganze Folge der Schichten versinnlicht der folgende Holzschnitt:

'
Dann gelangt man an eine Stelle, an der die Schichten ein wenig gegen den 

Strom, der eine sehr westliche Richtung angenommen hat, fallen, und man beobachtet
1.) Kalkblätter und grünliche Mergel.
2 .)  Rothe Thonmergel.
3 .) Grünliche Kalkmcrgel.

Darunter folgen rothe und weisse Gypsschichtcn in Wcchsellagcrung mit grünli
chen Mergeln und mit dünnen Schichten von grauem Kalksteine.

Von dem Winkel ab , an dem der Fluss aus einer nördlichen in eine westliche 16 Septbr.
Richtung übergeht, bis nach U s t - U c h t a ,  auf einer Strecke von 4 W erst, sicht
man flussaufwärts folgenden Durchschnitt:

Ust-Uchta.

Ishm a Fl. — ;  wI I I I I I I
1. 2. 3. 4 .5 .6 . 7.

1.) Mergel und Gypsschichlen, wie vorher, in einer Kalkmergclschicht findet sich der
Spirifer Archiaci.

2.) Eine dunkelgraue, hie und da gelbliche Kalkbank, erfüllt mit schwarzen Fischschildern
und Zähnen, Bothryolepit, Dendrodut u. a.

3.) Grünliche Mergelthone und Gypse und verschieden gefärbte Kulkschichten.
50
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4.) Eine Bank weissen, äiohten Elftes mit schwarzen F u eM kiU en i.
5.) Gelbliche Kalkschichten, auf dem Brqche weiss.
6.) Grünliche Mergellhone, an der Basis mit einer dünnen,' grünlichen Kalkschicht erfüllt

von Modiola Oreliana und mit einigen .FiacAreslen.
7.) Mergelthone nnd Kalke.

Die Schichten 4 — 6 sind am Ufer gegenüber Us t -Ucht a  entblösst nnd von 40' 
mächtigen aufgeschwemmtem Sande bedeckt

Das Fallen aller dieser Schichten ist immer nordöstlich, und nur an einer‘Ste!le, 
3 Werst vom Dorfe U s t - U c h t a  durch eine Undulation etwas südlich. Der Spin* 
f e r  d A rc h ia c i kommt hie und da in allen diesen Schichten vor.

Hier trennte ich mich von Krusenslern, der die Ishma weiter hinauf verfolgte, 
um durch die Tscher -Flüsse,  von denen einer in die Ishma, der andere in die 
Wytschegda mündet, zu Wasser nach Ustsyssolsk zurückzukehren; während ich die 
ehemalige Hauptstrasse des Sibirischen Handels wählte, indem ich die Uohta,  Zufluss 
der I shma,  hinauf fuhr, dann durch einen Schleppwcg zur Gawnjuga  gelangte, 
die in die Uchta,  Zufluss des Wymm,  mündet. Die letztere Uchta heisst bei den 
Sürjänen Schonwukwa,  südl. Uchta,  die andere Wukwa schlechthin.

Oberhalb des Dorfes U s t - U c h t a  sind die Ufer des Flusses Ishma von auf
geschwemmtem Lande verdeckt, und werden niedrig; doch gegenüber der Uohta-  
Mündung sah ich noch grünliche devonische Kalkmergcl anstehen. Durch Krusenstem 
erfahre ich, dass weiter hinauf an der Ishma ein Steinbruch (wahrscheinlich noch 
Devonisch} sich findet, dann aber von Neuem die schwarzen, Belemniten führenden, 
Juralhone herrschen. Erst an den Ufern der Flüsse Tscher  erscheinen wieder 
Felsen; — nach Handslücken Bergkalk; —  (ob auch andere Formationen, ist nicht 
bekannt). Von dem Flüsschen Ai juwa ,  das 8 Werst oberhalb U s t - U c h t a  mündet, 
zeigt man mir verkieste Hölzer, wie sie in der Juraformation Vorkommen.

Nach Aussagen eines landeskundigen Jägers finden sich an dem Sedjn 
(scharfes S, auf der Karte Schein), Zufluss der Ishma von Westen her, 15 Werst 
von seiner Mündung, Felsen mit Gypsbänken, daher wohl eine Fortsetzung der 
Devonischen Schichten.

br< 17 Die Ishmer Uchta  hinauf sieht man erst nur verdeckte Ufer mit Trümmer
Devon. Devonischer Gesteine; doch schon Werst über der Mündung hat man die folgende 

Entblössung, an der die Schichten unter 9° nach N. 0. einschiessen, aber oft gestört 
sind; am linken Ufer:

1.) Sehr sandige, graue Kalkschichten, übergehend in mürben Sandstein, 
in dünnen Schichten, darin Orthis tlriaiula Scki. sp., Prodmehf
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tubaculeaiu» Murch., ein ungewöhnlich grusser Orthoceratit, leider nicht zu 
bestimmen, neben einem grossen Schilde tob Bothryolepi•  Eich w.; 4' mächtig. 
Darüber liegen grosse Platten sandigen Kalkes, arf ursprünglicher Lagerstitte 
wahrscheinlich, erfüllt YOn (Lithodendron) caeepitoaum Goldf., mit Feneatella 
antiqua, Goldf. sp., Spirifer tTArchiaci Murch. var. A .

2.) Aehnliches Gestein, darin aber ausschliesslich nur Belerophon tuberculatus d 'O rb .'
und Platyachisma Vchtensie n.; 3' mächtig.

3.) Aehnliches Gestein mit Calomopora spongites Goldf.

2 Werst weiter den Fluss hinauf sieht man am linken Ufer ein Felsengehänge 
von 30' Höhe, doch da die Schichten hier nachgesunken sind, so gehen wir gleich 
zn einer schönen Enlblössung von 200' Höhe über, die etwas höher am rechten Ufer 
liegt und dieselben Schichten zeigt.

1.) Grünlichgraue MergeL
2.) Eine sehr sandige Mergelschicht voll Lithodendron caespitosum.
3.) Gelblichgraue, mürbe, glimmerhaltige Sandsteine ohne Versteinerungen; 

15' mfichtig.
4.) Graugrünliche Mergel, mit einzelnen Stengeln von Lithodendron cae- 

spitosum  Goldf., Kugeln von Stromatopora polymorpha Goldf., Sp irifer granoeue Yenk, 
muraBe Vern. ,  heteroclytus Defr., Archiaci M urch. vor. A . e t C ., Anossofi Vern., 
P entam enu  galeatus Dahn. var. m in ., Terebrahda concentrica Buch, reticularis L ., 
in Menge, auch die var. tupera, die nur in den Devonischen Schichten vorzukommen scheint, 
livonica Buch. (var. H uotina)\ 110' mächtig.

5.) Eine Bank von Lithodendron caespitosum , über der viel Wasser hervorrieselt.
6.) Merglige Sandsteine, grau, dünnblättrig, nach nnten mehr und mehr thonig nnd ver

deckt von nachgesunkenen Mergeln.

Im Allgemeinen herrschen am Eintritt in die Uchta  sandige Mergel, übergehend 
in glimmerhaltigen Sandstein, in Wechsellagerung mit grau-grünlichen Thonmergeln 
und zahbeichen Korallenbänken; erfüllt von den im flachen Russland gewöhnlichen 
Devonischen Versteinerungen, nebst anderen, die bisher nur im westlichen Europa 
bekannt waren. Diese Schichten bilden eine mächtige Gruppe und setzen Berge zu
sammen, die 250—300' über den Fluss sich erheben, meist in abgerundeten Formen, 
hie und da aber mit steilen Gehängen. 8 Werst lang windet sich der Fluss durch 
ein solches Land.

Höher den Fluss hinauf herrschen grünliche und bläulichgraue Thonmergel, mit 
schlecht erhaltenen Fossilien, (unter denen auch das lith o d e n d ro n  der vorherge
henden Schichten}, in denen einzelne Bänke eines Glimmerhaltigen Sandsteins eingc- 
schoben sind, und bilden 12 Werst den Fluss entlang ein weniger hohes Land.

5p*



Domanlk Nachdem man auf diese Weise eine Devonische Zone von 171/*  Werst trans
versaler Breite durchschnitten hat, tritt unter  den Schichten ein eigentümlicher 
bituminöser Schiefer auf, der im Lande unter den Namen Domanik bekannt ist*), — 
ein Name, der nicht Surjänischen Ursprunges ist, und nach der Ansicht eines Sprach
kenners vom Russischen Auhi», (Dym), Rauch — abzuleilen wäre. In der That, 
soll das Gestein von den Mesener Bürgern zum Räuchern gebraucht werden, und es 
brennt leicht mit einer russenden Flamme, wobei es nicht zerfallt, aber an der Ober
fläche sich entfärbt. Auch die der Luit ausgesetzte Oberfläche ist weisslich, doch 
dringt diese Entfärbung nicht tiefer ein, sondern der feinkörnige oder derbe, etwas 
schimmernde oder malle Bruch ist immer dunkelbraun bis in’s Sammtschwarze; der 
Strich kaffeebraun, glänzend. Die Brennbarkeit und Farbe rühren daher von dem 
grossen Bitumen -  Gehalle her, der das speciflsche Gewicht auf 1,654 (Acad. Lenz) 
herabbringt, und beim Ausglühen einen Gewichtsverlust von 0,48 (Chodqjef) ungefähr 
veranlasst. Der Rückstand ist Kieselerde mit ungefähr 9 pr. Kalk und 5 pr. Thon
erde und mit einer Spur von Mangano.vyd, Eisenoxyd, (Klapproth) und etwas 
Schwefel (Chodnjef). Wegen des Kalkgehaltes schäumt ein Säure -  Tropfen auf dem 
Gesteine etwas auf, aber Stücke des Gesteins in Säuren geworfen, werden nicht 
besonders angegriffen. Einzelne, gewöhnlich dickere (6"—8") Schichten, die in 
kantige Fragmente zerfallen, gehen in lydischen Stein über, und geben Funken am 
Stahl, die anderen sind nicht leicht über einige Zoll dick, aber liefern selbst ohne 
Steinbruch, indem die Einwohner nur die zufällig auf dem Flussgrunde blossgelegten 
Tafeln aufnehmen (besonders in dem Nebcnflüsschcn Domanik) fehlerfreie Platten von 
y .i Arschin Breite und Arschin Länge; einige eingeschobene Schichten zerfallen 
in ganz dünne Schiefer -  Lamellen. Der Domanik empfiehlt sich durch seine glcich- 
mässige Farbe, durch seine Milde, die auch die feinsten Incruslationen mit Leichtig
keit einzulegen erlaubt, und durch seine Elaslicität zu einem ausgedehnteren techni
schen Gebrauche. Nur seine geringe Härle, zwischen der des Kalkspathes und 
Gypses erschwert die Politur, die aber dennoch bei gehöriger Behandlung auch ohne 
Firniss zu erreichen ist. Da aber die Einwohner nur durch Bohnen mit Wachs einen
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*) Nach einer Conjectnr des Forstmeisters von Ustsyssolsk P. v. Grewe wäre der Name von dem 
Rassischen Dom (Haus) und An i k a  (Name des ersten StroganofT, der in diesen Gegenden herrschte) abzu
leilen. Rassischen Sprachkennern scheint indess eine solche Wortbildung nicht wahrscheinlich. Die Endung 
in ik ist die volksmissige, nicht in ile, wie der einzige Schriftsteller über dieses Gestein, Bornovologof in 
den Mem. d. la Soc. d. Natur, de Moscou T. ID, 1812, schreibt. Dort ist auch der Fundort fälschlich an 
die Uchta des Wymm verlegt. Am Schlüsse seiner Abhandlung findet sich seine werthvolle Analyse von 
Klapproth.
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wenig dauerhaften Glanz den Geräthen, die sie ans Domanik anfertigen/ zu geben 
wissen, so ist das Material nicht gehörig geschätzt. Der Domanik nimmt eine Zone 15 septbr. 
von 13 Werst transversaler Breite ein und bildet 200' — 300' über den Fluss erho
bene Berge. Die herrschende Schichlenneigung ist 2—3° nach N. 0., doch fehlt es 
nicht an starken nnd anhaltenden Undulalionen; denn ich beobachtete auf eiuer erheb
lichen Strecke im Flussgrunde Schichten, die unter 20° nach S. W. fallen. Man 
muss dem zu Tage liegenden Theil der Formation wenigstens 800' Mächtigkeit geben.
Nur an einer Stelle bemerkte ich eine eingelagerte Schicht grüner Mergelthone; überall 
dagegen sieht man zwischen dem Schiefer brodförmige Nieren, zuweilen selbst Lager 
eines feinkörnig crystallinischen, spliltrigen, dunkelgrauen Kalksteins. Anderer Kalk 
ist gelb von tuflartiger Textur und enthält Uornsteine. Der Kalk ist fast Drei von 
Bitumen, dagegen ganz erfüllt von Versteinerungen, die im Schiefer nur in seltenen 
Fällen und flachgedrückt erscheinen. Das spricht dafür, dass der Kalk um die 
Muschelschaalen incruslirend chemisch geronnen ist, und dass das Bergöl nicht durch 
eine spätere Infiltration die Formation getränkt hat; dann wäre es ja auch in die 
Kalknieren gedrungen. Die Versteinerungen schienen besonders zahlreich an der 
Mündung des Flüsschens Tschuti; unter ihnen sind erkannt worden: T en ta cu lites  
ten u is  Sow., annu la tus Sow., S p ir ife r  ind en ta tu s  Sow. sp. selten, C ardio la  
ten u istr ia ta  Münst., eo n cen trica  Buch., cr ticu la ta  Münst., re tro str ia ta  Buch, 
vorherrschend, IM aticopsis D om an icensis, S ig a re tu s  V ch ta e , O rth o cera tites  
sub/lexuo8U 8  Münst., ca rin a tu s  Münst., G onia tites c in c tu s  Braun, stra n g u la tu s
b., retrorsu»  Buch., auctus Münst., b isu lca tu s  n., U chterm s n., A m m onites n.
Alle diese Arten sind für Russland völlig neu, und beweisen, dass der Domanik- 
schiefer eine lür unser Land neue Schichlengruppe unter dem normalen Devonischen 
darstellt; die sich übrigens mit einem ganz ähnlichen Arten-Complex, und zum Theil 
mit denselben Arten in den älteren Goniatitenschichten Deutschlands*) und Englands 
wiedererkennen lässt. In dieser Schichtengruppe fällt besonders die geringe Zahl der 
Brachiopoden und Korallen, also das Zurücklrelen der Tiefsee -  Thiere auf, und man 
ist daher berechtigt zu vermulhen, dass sie für eine andere Formation vicariirend 
sich local ausgebildet hat. Dann würde ich geneigt sein, sie für ein Aequivalent der 
obersten Silurischen Schichten zu halten. Doch scheint in den Vereinigten Staaten 
eine analoge Formation, die Chemung-Gruppe, zwischen dem Silurischen und Devoni
schen selbstständig eingeschoben zu sein, und die genauere Untersuchung der dortigen

•) S. meine Abhandlung in den Schriften der mineralogischen Gesellschalt zu St. Petersburg 1845 
anf 1846.
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Lagerangs -  Verhältnisse wird vielleicht die Sache entsoheiden. Merkwürdig ist die 
ungeheure Menge Bergöls in einer Formation, die dem Aller und der Localitfit nach 
von allen Steinkohlenlagern so weit abliegt. Einen thierischen Ursprung für diese 
Substanzen vorauszusetzen, erlauben uns die gegenwärtigen chemischen Erfahrungen 
nicht. Eher kann man sich dazu verstehen, die Entstehung der Holzgewächse noch 
weiter als bisher zurück zu datiren, doch ist es dann schwer begreiflich, warum auch 
nicht der geringste Rest von Vegelabilien in dem Gestein sich erhallen hat.

Devon. Darauf sieht man wieder die folgenden Devonischen Schichten entblösst:

2.) 30' grünliche Thonmergel.
3.) Dunkle, graue und röthliche Mergelschiefer mit den Fossilien der ersten Schicht.

Diese Schichten sind unter einem sehr kleinen Winkel nach N. 0. geneigt, und
schiessen daher scheinbar unter dem Domamk ein. Das muss aber durch die 
bemerkten Undulationen hervorgebracht sein, denn die Symmetrie dieser Schichten, mit 
denen die ich vor dem Domanik antraf, ist zu gross, als dass die einen im Hangen
den, die ändern Im Liegenden der wenigstens an 1000' mächtigen Domanikformation 
liegen können. Die letztere Würde auch nicht so scharf von dem Devonischen sich 
unterscheiden, wenn sie nur ein Mittelglied in einer eng verbundenen Schichtenfolge 
wäre.

An £ Werst fährt man in verschiedenen Richtungen durch Schichten Devonischer 
Kalke und Mergel, ähnlich den beschriebenen, und tritt dann in ein Gebiet, wo 
bräunlichrofhe Thonmergel mit wenig weissen Kaffunergeln herrschen. Kaum hat man 
' / z Werst zwischen solchen Ufern zurückgelegt, so triflt man eine Stelle an, wo 
Bergöl aus einer Quelle im Flussgrunde in grossen Kugeln aufsteigt, an der Ober
fläche des Wassers in irisirende Häutchen zergeht, die auf einer Strecke von 100 
Schritt zu sehen sind, und einen eigenlhümlichen Geruch verbreiten. Zuweilen hält 
sich ein Bauer hier auf, um das Bergöl zu gewinnen. Man befestigt zu dem Zwecke 
einen Holzramen auf der Oberfläche des Flusses, der das Bergöl aufhält, während 
das Wasser fortströmt. Das erstere wird dann täglich mit einem Holzlöffel ab geschöpft; 
es ist schwärzlichbraun und dickflüssig. Auf diese Weise lassen sich in 2 Wochen 
10 Pud oder 4-00 Pfund gewimmen, die zu Rub. Süb. das Pud verkauft werden, 
und zum Schmieren Yon Leder, von Metallaxen, in Mühlen und zum äusseren Gebrauche 
bei Krankheiten dienen. In früheren Zeiten hatte ein Moskauer Kaufmann, Namens 
Nabatof, hier eine kleine chemische Fabrik gegründet. Sein Verwalter Sarqjef gewann

1. 2. 3.

1.) Hellgrauer, unreiner Kalkstein mit gelben und grünen 
Flecken, erfüllt von Terehratula reticularis L., livonka 
Buch, Orthis striatula, nebst Resten Devonischer Fiche.
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durch Deslillation des Bergöls reise durchsichtige Naphta, und bereitete ausserdem 
Vitriol und Schwefel, wie man mir sagt Nach dem Tode des Besitzers lebte hier 
seine einzige Tochter den Sommer über, und das Geschäft ging seinen Gang, bis 
durch einen Unfall der Verwalter erfror, darauf wurden die Gebäude niedergebrannt, 
die Oede verlassen und die kleine Industrie verschwand. Eine andere Erdöl -  Quelle 
soll \ y i  Werst von hier am Flusse Tscbuti, 3 Werst oberhalb seiner Mündung in 
die Uchta, am Ufer hervorbrechen. Das Erscheinen dieser Quellen in den Devonischen 
Schichten ist ein Beweis, dass der Domanik*) sich tief unter ihnen befindet. Aus 
ihm können Druck und Wärme leicht das Bergöl entbinden und durch Klüfte in die 
Höhe treiben. Doch bemerke ich mit dem Thermometer keine erhöhte Temperatur 
in der Gegend der Quelle, vielleicht wegen des reissenden Stroms; doch soll sich 
das Eis über den Quellen früher lösen und später bilden; übrigens fliesst die Quelle 
im Winter ungestört unter dem Eise fort.

Weiter hinauf sind die Ufer der Uchta zunächst verdeckt, und zeigen keine i9Septbr. 
Enlblössungen, aber im Flussgrunde sah man die Schichten devonischen Kalkes und 
Mergels immer fortselzen, gewöhnlich mit einem geringen, östlichen Schichtenfalle.
21 Werst fährt man in solchen Devonischen Schichten flussaufwärts, und nooh sieht 
man im Flussgrunde dieselben Gebilde als 300' hohe am Ufer Felsen aus weissem, Bergt 
oft dolomitischen Bergkalke mit C haetetes ca p illa ris  Phill., L ith o stro tio n  f lo r i -  
fo r m e  F lem m . und P ro d u c tu s  p u n c ta tu s. Hie und da ist der sehr weisse 
Kalk von Thonmergel roth gefärbt. 15 Werst fuhr ich noch diesen Tag zwischen 
solchen Felsen hinanf, und dort bilden sie hohe Feslungs-artige Mauer-Gehänge. Die 
Schichten fallen schwach nach 0.

Weiter bleibt man zwischen ähnlichen Felsen, die aber öfters ein südwestliches 20- 
Einschiessen der Schichten zeigen, bis an die Einmündung des Tobüsch. Hier 
zeigen sich am rechten Ufier die folgenden Schichten, die unter 35° nach S. W. fetten, 
entblösst:

l.) 20' dichter, rother Kalkmergel, 
i 2345 2.) 2' grauer, dichter Kalkstein in dünnen Blättern.

3.) 13' Sandstein, ähnlich dem Permischen.
4.]) 15' rothe Mergel nnd Gypse.
5.) Weissücher Kalk und Gyps.

* )  Durch Destillation gewinnt man aus dem Domanik eine Menge BergSl, das dem Prodocle der 
Quellen ganz analog ist (nach Chodnjefs Versuchen), und so liegt es nahe den Domanik (Br den Speiser 
der QueHen zu halfen.
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Der petrographische Character dieses Durchschnittes ist dem Bergkalke Russlands 
so sehr fremd, und dem Permischen so ähnlich, dass er zu dem letzteren wirklich 
gehören muss, was die Lagerungsfolge noch weiterhin bestätigt. Ungefähr IS Werst 
fährt man zwischen ähnlichen versteinerungslosen Schichten den Strom hinauf, bis 
man durch die Krümmungen des Flusses wieder nordwärts in die Region des Berg
kalkes mit S p ir ife r  m osquensis und IA thostro tion  J lo r ifo rm e  Flemm. tritt.

Einige dünne rothe Thon-Mergelschichten sind in dem schneeweissen Bergkalke 
eingeschoben, wie ich das früher an der Okka gesehen habe. Andere Kalk-Schichten 
sind grau; alle fallen 25° S. W. Nachdem man gegen 8 Werst längs diesen 
Schichten zurückgelegt hat, zeigt sich die folgende. Entblössung mit einem Schichten
fall von 4° N. 0.

2.) 6' hellgraue Mergel.
3.) 18' rothe Mergel, mit einigen grauen wechsellagernd.

Perm. 4.) 18' Schieferlhon, sandig, mit kalkigen Nieren.
.5.) Schwarte, kohlige Schieferthone.

Der scheinbar aulliegende Bergkalk, mag in diesem Falle zu dem hier auch 
übrigens mächtigen Schwremmlande gehören, so dass die mergligen Schichten sehr 
wohl wieder zum Permischen System gehören könnten.

Septbr. 21. Mcht weit davon Gndet sich eine andere Entblössung von rolhen Mergeln, mit
eingelagerten, weissen, versteinerungslosen Kalklagen, ganz wie gewöhnlich in der 
Permischen Schichtengnippe. Sand, mit zahllosen Bergkalk -  Trümmern gemischt, ist 
darüber aufgeschwemmt. Weiter hinauf sind die Flussufer sandig, niedrig und mit 
Trümmern von Bergkalk überstreuet, bis man zu einer Kapelle gelangt, von der aus 
man die Böte 4y£ Werst zu dem kleinen Sumpf-Fluss Gawnjuga  über Land zieht. 
Dies Land, die Wasserscheide zwischen dem Eismeere und dem weisen Meere, ist 
wenig hoch und besteht aus trocknem Sandboden mit Bergkalk-Geröllen, besetzt von 
schlechtem Kiefer und Tannenwald. Ehemals stand hier ein Bauernhaus, das ein 
Raub der Flammen geworden ist.

Das Flüsschen Gawnj uga  gleich einem Graben in einem grasigen Sumpfe, ist 
aber sehr gewunden, den Windungen nach 5 Werst lang, und trocknet in dfliTer Zeit 
fast ganz aus. Dann hot man einen anderen Land-Weg von der Kapelle gerade 
zut Uchta des Wymm, oder Schonwukwa ([südliche W u k w a ,  sürjänisch), von

Werst Länge, der unterhalb der Mündung der Gawnjuga  ausläuft.

1- 1.) Gehänge von Bergkalktrümmern bedeckt, in denen Spirifer mq»- 
quentis-, die Trümmer erscheinen zum Theil abgerundet, zum 
Theil in grossen Platten.
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Die Schonwukwa oder Wymmsche  Uchta hat ebenfalls den Charakter 22 Septbr. 
eines Sumpf-Flusses, ist anfangs sehr seicht nnd oft von umgefallenen Stämmen ver
stopft. Erst nachdem man 49 Werst, der Schätzung nach, den Fluss hinab gefahren 
ist, kann man das Boot, statt durch Stossen mit Stangen, durchs Rudern vorwärts 
bringen. Die Ufer sind bewaldet; niedrig von Sand und Torf verdeckt. Nur nach- 23. 
dem man 60 Werst den Fluss hinabgefahren ist*), zeigen sich im Wasser -  Niveau 
etwas anstehende Kalk -  Mergel. Dann erscheinen anstehende Schichten wieder erst Perm* 
an der Mündung des Flusses in den Wymm,  bis wohin man von der Mündung der 
Gawnjuga ab 90 Werst rechnet. Da Gnden sich Bruchstücke von grauen Kalk
mergeln, die durch Thonmergel zu Schichten verbunden sind, imd folgende meist 
characlerislische Permische Versteinerungen lieferten: P ro d u c tu s  C a n crin i, gemein, 
T ereb ra tu la  R oyssiana , p e c tin ife r a , G ein itx iana , gemein, P ec ten  sericeu s ,
A vicu la  K a za n e m is , M od io la  P a lla s ii, C yp rica rd ia  b ic a rin a ta , A m pA i
de sm a lunu la ta .

Der Wymm ist an der Mündung der Uchta  bereits ein grösser, tiefer, an 2*.
200 Schritt breiter Strom. Seine Ufer sind niedrig, verdeckt und bewaldet; nur hie 
und da sieht man fast im Niveau des Flusses Kalkmergel, zuweilen auch rothe Thon
mergel zu Tage ausgehen. Meist sind die Mergel grünlichgrau; oft tritt darin tuffar- 
tiger dolomitischer Kalkstein voll Höhlungen auf, der dem Permiscben Gestein vom 
Berge Tscha l pan ,  Gouvernement Perm, gleicht. Anderwärts sieht man mürbe, 
gelbliche Talkmergel. Weniger als 25 Werst unterhalb der Einmündung der Schon- 
wukwa zeigt sich am rechten Ufer eine Entblössung von tuflartigem rauchgrauem 
Dolomite mit Mergeln. Steigt man hier das Ufer-Gehänge hinauf, so findet man ein 
Lager weissen Gypses.

30 Werst von der Mündung der Schonwükwa  erscheint am rechten Ufer des 
Wymm ein entblüsstes Felsengehänge, O d a k - j o r  genannt, das für die in ttfeSer 
Gegend herrschende Schichtengruppe einen Typus abgiebt: '

' 1 . . - ‘ , i i r i » 1 .
1.) 15' rauchgrauer, tu fertiger, dolomitischer Kalk voD Höhlungen, an der 

'verwitterten Oberfläche von oolitischen Körnohen beisetzt, in grösse 
Trümmer zerklüftet, die durch grtme Thonmergel CCmentirt sind

2.) 40' graue ThonmergeL
3.) 25' talkige Kalkmergel; gelblichweiss, zuweilen in regelmässigen, feinen Blättchen 

geschichtet und compact, an anderen Stellen in thonige, plastische Massen fiber-

•) Nach Schätzung der Landlente, denn leider war anf dem Landweg meine Uhr ausser Stand gesetzt, 
and ick konnte die Berechnung der Bootfahrt nicht weiter fortsetzen.

51
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gehend. An der oberen Flftohe dieser Abtheilung liegen zahllose kleine Muscheln, 
besonders Area Kingiana Vern., auch AeiemJa antiqua lasst sich darunter 
erkennen.

4.) 20' thonige, graue und weissliche Mergel, blättrig oder plastisch.

35 Werst von der Mündung der Schonwnkwa  brechen unter einem Gehänge 
aus rauchgrauen, dolomitischen Kalktrümmern, die von Tbonmergöln cementirl sind, 
schwach gesalzene, nach Schwefelwasserstoff riechende Quellen hervor, die nie zufrie- 
ren sollen. Doch haben sie jetzt nur eine Temperatur von 2V£. Daneben findet 
sich ein kleiner See, an dessen Ufer ebenfalls dergleichen Quellen hervorlrelen. 
Ueberali findet man hier Trümmer von Bergkalk, die wohl aus den Quellgegenden 
des Wymm und seiner Zuflüsse herstammen.

Septbr. 25 Gegen 20 Werst weiter den Fluss hinab beginnen die starken Stromschnellen 
des Wymm und hallen ungefähr 10 Werst an. Sie entstehen durch Bänke eines 
dunkelgrauen, sehr harten kieseligcn Kalksteins von körnigem, zuweilen in's Splitlrige 
übergehendem Bruche, die mit weichen Schieferlhonen und Mergeln wechscllagem. 
Z. B. dicht oberhalb der stärksten, sogenannten russischen Stromschnclle sieht man 
folgende Schichten, die etwas nach N. geneigt sind.

1.) Kalk, wie er beschrieben ist, mit Mytilu* Huusmanni Goldf., Modiola 
*impla n., Nucula parunculus und Wymmensü n.

2.) Schiefrige Thone, merglig, von schwärzlichgrauer Farbe.

Achnliche Schichten sah ich dicht oberhalb der sogenannten kleinen,  rus s i schen  
Slromschnelie, nur ist der Kalk sandiger/ und er wechsellagert mit rolhen Mergeln 
von der Farbe, wie sie in den Permischen Schichten gewöhnlich sind. Diese Schichten 
fallen etwas nach S. Darauf folgten weisse Kalkmergel und weiter hin war alles 
verdeckt. Ich hätte gewiss mehr charakteristische Versteinerungen sammeln können, 
wenn nicht beständiges Schnee-Weller meine Untersuchungen behindert hätte. Weiter 
gelangte ich in das Dorf W e s l a n k a ,  das erste das von Ust-Uchta ab auf diesem 
Wege anzutreffen ist, ungefähr 75 Werst von der Mündung der Schonwukwa  

Jura en^ernt- Es liegt am rechten Ufer über einem hohen Gehänge aus schwarzen Thonen, 
in denen Belemniten Vorkommen.

26. Der Schnee bedeckte so sehr die niedrigen Ufergehänge, dass ich keiBe geogno-
stischen Beobachtungen bis zum Dorfe Turje,  das bedeutendste am Wymm, machen 
konnte.

Drift Unterhalb Tur je  sind am 80 ' hohen, rechten Ufer des Wymm Mammnlhzähne
vorgekommen, und da zeigen sich die folgenden Schichten:
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Aufgeschwemmter Sand, mit eiaeascbüsMgen Streifen and Reiben kleiner 
Rollsteine; 4'.

2.). Abhang von zosammengesnnkenen Sand- und Thon-Massen bedeckt
3.) Compacte, grane Thone, mit eisenschüssigen Concretionen, nicht geschichtet; — hier 

fanden sich die Mammuthknochen.
4.) Blättriger, donkelgraner Schieferlhon, wahrscheinlich znm Jura gehörig.

6 Werst unterhalb Tnrje am Dorfe Oneshefskaja  sieht man:
>./ 1.) Schwarze Thone mit Belemniten., bedeckt von Sand mit Gerollen.

2.) Rothe thonige und grüne sandige Mergel, etwas salzig.

Rothe thonige Mergel sind anch am Dorfe Rakowi zka j a ,  5 Werst oberhalb 
Knjfis Pogos t  entblösst.

In dem Seregoffschen Salzwerke, das die ganze Umgegend mit Salz versieht, 
verweilte ich einige Stunden, um die geognosüschen Verhältnisse zu untersuchen.

Zur Erläuterung setzen wir einen kleinen Grundriss her, 
neben dem auch gleich ein idealer Durchschnitt der Schichten 
aufgezeichnet ist.

4.) Am Flussufer sieht man fast senkrechte Schichten, die 
N. 37° 0. streichen aus grauen, dichten, Kalksteinen, zum Theil 

j,^,so sandig, dass sie in Sandstein übergehen; darin Tercbralula 
pectinifera.

Durch schnitt. 3.} Grauer Salzthon in dem drei, auf dem Grundriss mit
w ,
|  Kreuzen angezeigte Bohrlöcher, getrieben sind, von denen das

tiefste 94 Sashen hinabgetrieben ist, ohne eine Aenderung in 
den Schichten zu erreichen.

2.) Ein enlblösstes Lager von Kalkstein, der in Trümmern zerklüftet und mit 
Mergel untermischt ist, ohne Schichtung, oder Versteinerungen.

1.} Im Durchschnitte; — zeigt die Höhen an, die sich rings um das Thal des 
Wymm erheben, und die von Schwemmland bedeckt sind, unter dem an einigen 
Stellen schwärzlicher Jurathon mit Belemniten (die man mir zeigt) sich finden soll. 
Doch müssen andere Höben ganz aus Permischen Schichten bestehen, nach den 
Beobachtungen von Lepechin zu schliessen. Im Tagebnoh seiner Reisen (Ueber- 
setzung von Hase) Band m  pag. 171 helsst es: „eine andere Anhöbe aber, welche 
„oberhalb des Salzwerks in die Länge hinstrich, war von oben an bis unten aus 
„mit Kalkstein angeflHIt, worinne verschiedene Seethiere, als: Madreporen, Tubiporen, 
„Entrocbiten; von Schaallhieren: Anomiten, Pectiniten, Hysterolithen begraben lagen.“

• 51*

Jura
Perm.

27 Seplbr.
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Die Versteinerungen sind also vorherrschend Korallen und Brachiopoden; nach dem 
Habitus, mit dem die Formationen im Nordrussischen Badsin constant aultreten, kann man 
nur Permische Schichten, oder filtere dann erwarten. Leider war mir diese Beobach
tung nicht bekannt, sonst hätte sie eine genauere Prüfung veranlasst. Die ungünstige, 
winterliche Witterung erlaubte nicht selbstständige weitere Untersuchungen in dieser 
Gegend auszufuhrcn. Aus den wenigen Beobachtungen überzeugte ich mich indess, 
dass das Salz Permischen Schichten untergeordnet ist, und durch locale Schichten
störung an die Oberfläche gebracht scheint. Die Sohle hat einen schwefligen Geruch 
und selbst in der Tiefe eine Temperatur von -f- 4P R.; sie wird unmittelbar versotten.

Ueber die Geschichte dieses Salzwerks theille man mir mit, dass die Familie Stroganof 

zuerst die Salzsohle erbohrt hatte, aber sie ohne weitere Benutzung den Landleuten in Hot 
gab. Diese verkauften das Bohrloch einem Kaufmanne Pankralief, der erste der hier wirklich 

Salz gesotten hat. Die Familie Stroganof erhob gegen den Verkauf Einreden, wurde aber 
schon unter dem Zaren Alexei Michailowitsch abgewiesen. Im Jahre 1746 brachte die 

Familie Rybnikof das Salzwerk an sich, in deren Hände es Lepechin traf. Damals, 1771, 
befanden sich hier 9 Salzkothen, 2 Bohrlöcher und 150,000 Pud Salz konnten in einem 

Jahre gewonnen werden. Seit 1S20 ist das Salzwerk in Händen der Familie Wiluschesnikof, 
und lieferte im Jahre 1842 von 10 Salzkothen und 3 Bohrlöchern 250,320 Pud Salz.

Septbr. 28. Von Bregof  fuhrt ein gebahnter Wagen-Weg nach Us t sys so l sk ,  längs dem 
man an der Wyt schegda  die rolhen Thontnergel der Permischen Formation ansle- 
hen sicht.

In der Stadt Us t sysso l sk ,  wohin alle meine Sammlungen geschickt waren, 
verweilten wir 14 Tage, und traten dann den 13 October unseren Rückweg über 
Ust jug nach Wologda  an. Zuerst hatten wir strengen Frost, der aber später 
etwas nachliess, und da das Land ungewöhnlicher Weise noch nicht von Schnee 
bedeckt war, so machte ich von der Station Tschakschinn aus eine Excursion auf 
der grossen Strasse, die von Wologda  nach Archangel sk  fuhrt, besonders um

Octbr.23-31.die Umgebungen der Stadt We l sk  zu untersuchen. Man fährt 101v» Werst bis 
zur Station Kurjanovskoi  durch die grosse, von Schwemmland verdeckte, sumpfige, 
zuweflen sandige Ebne von Wologda.  Dann wird das Land hüglich und 11 Werst 
weiter sieht man an den Ufer -  Gehängen des Flusses Waga ,  150' hoch weisse 

Perm- merglige Kalke mit grünen Flecken und grauen Mergelthonen entblösst, in denen ich 
einen P ro d u c tu s  C a n crin i aufland. Aehnliohes Land setzt fort bis nach Welsk,  
und weiter nordwärts bis zur Station Sudromskoi ,  und auch da finden sich hohe 
enlblössle Felsengehänge an der Waga.  Da aber der gefrorene und wieder ein 
wenig mit Schnee bedeckte Boden die Untersuchungen erschwerte, so musste ich 
mich darauf beschränken, die geognostiseben Verhältnisse am Dorfe Byt schy am
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Flosse Ust ja,  der in die Waga mündet, als Typus iur die geognostische Slructur 
des Landes kennen zu lernen. Diese Slructur ist in dem beiliegenden Holzschnitte 
versinnlicht:

Plateau e i n  k l e i n e s  F e l d ,  a u s  d e m  d e r  P f l u g  e i n e  g r o s s e  . ' Menge  v e r k i e s e l l e r  Haumstiimme 
v o n  d e r  s c h ö n s t e n  E r h a l t u n g  h c r a u s g e w i i l i l l  ha t .  S i e  e n t s p r e c h e n  g e n a u  i ih i i l i eh e n  L a u e r n  
v e r k i c s e l t e n  H o l z e s  i n  d e r  O r c n b u m e r  S t e p p e ;  u n d  e s  i s t  i n t e r e s s a n t ,  d i e s e l b e n  E r s c h e i n u n g e n  
m derselben Formation an so entfernten Punkten zu beobachten.

2.) 70' lichtgrauer, compacter Kalk, ähnlich deutschem Muschelkalke, doch oft mit kleinen

Höhlen; wird zu Mörtel in diesen Gegenden benutzt.
3 .) 60' graue und rothe Mergel, in den unteren Schichten härter.
4.) 30' loser Sand, von verschiedenen Farben. Dass Flugsand in den älteren Formationen

in erheblicher Menge auftritt, ist in Russland oft zu bemerken.

5.) Rothe M ergel, in denen kleine Lager Gyps Vorkommen, die man dnreh Galerien im
Winter gewinnt. Sie liefern das Material zu den Stückarbeiten in den Kirchen 
von Wologda, Tolma u. s. W. Hier kostet ein Pud Gyps nicht über 10 Kop. K., 

wird aber in den Städten zu 40  Kop. verkauft.
6.) RIass graugelbe Sandsteine, die schlechte Wetzsteine liefern und kleine Stücke von

durchsichtigen Gyps zuweilen umschliesscn.

Der ganze Durchschnitt lehrt, dass man sich hier in der an Versteinerungen 
armen, oberen Ablheilnng des Pcrmischen Systems befindet.

Der Fluss Usl je soll beständig zwischen hügligem Lande fliessen, doch ohne 
in den oberen Theilen Felsentblössungen zu zeigen.

Von Wel sk  machte ich eine andere Excursion den W el hinauf, 35 Werst nach 
dem Dorfe Kischerma (Kischaromskaja  der'Karten). Da finden sich Kalksteine, 
die dem Zechstein von U s t - W a g a  und Kir i lof  den Versteinerungen nach entspre
chen. Eine kleine Entblössung liegt am Flusse */, Werst oberhalb des Dorfes. Da 
sehe ich merglige Kalke, meist grau und in kleine Trümmer zerklüftet, mit dunkel- 
grauen Flecken, die etwas bituminösen Geruch beim Schlagen entwickeln. Andere 
Schichten bestehen ans weissem blättrigen Kalke, ähnlich dem yon Arsk bei Kasan, 
und dienen zur Bereitung von Mörtel. Dicke Kalk -  Platten schafft man aus dem 
Flnssgrunde herauf, wo sie mit grauen Thronen wechsellagern; in ihnen finden sich 
runde Höhlungen, zuweilen von Faust-Grösse, ganau wie in den Bausteinen derselben
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1.) 5 0 '  g n i u e r  T h o n ,  d e r  w e i t e r  v o m  F l u s s  a b  d a s  
P l a t e a u  d e s  L a n d e s  b i l d e t , l i b e r s e h e n d  in 
S c h w e m m l a n d  m i t  G e r o l l e n  v o n  G n e i s  u n d  
c r y s l a l l i n i s c h e n  S c h i e f e r n .  V o n  d e m  D o r f e
B y t s c l i y  3  W e r s t  e n t f e r n t  i n  s ü d l i c h e r  u n d  
e t w a s  ö s t l i c h e r  R i c h t u n g  f i n d e t  s i c h  a u f  d e m
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Formation, die unterhalb Kasan an der Wolga gebrochen werden. Der Felsengrund 
im Flusse soll sich auf einer weiten Strecke finden, aber eine Entblössung Aber dem 
Wasser zeigt sich nur noch 4 Werst unterhalb des Dorfes Kischerma.  Dort besieht 
das ungelahr 10' hohe Gebirge aus weisslichen und grauen Kalkschichten; einige 
Schichten fallen durch ihre Färbung auf, weil sie lebhaft rolh gefleckt sind.

Die Versteinerungen dieser Gebilde, die ich sammeln konnte, sind: C rin o id en - 
S lie le , P ro d u c tu s  h o rre sc en s, C a n c r in i, T ereb ra tn la  R o yssia n a , p e c tin i
fe r a ,  P e c te n  R o kch a ro fi, se r ic e u s , A v icu la  lo c a ta , im p ressa , S ch izo d u s  
R o ssicu s, C ard iom orpha  m in u ta , C yp rica rd ia  b ica rin a ta , S o lem ya  b ia rm ica , 
M o dio la  sim p la . Fragment eines O nohus. Die vorherrschende Zahl aus der 
Ordnung der Lamellibranchiata gegen die Brachiopoden -  Arten, unterscheidet diese 
Fauna sehr von denen des älteren Uebergangs-Gebirges. Der P ro d u c tu s  h o rres
cen s  verbindet dieses Vorkommen besonders mit U s t - W a g a  und Kirilof.

Zur Grenzbestimmung der Permischen Formation ist eine Nachricht wichtig, nach 
der an einem Fluss, den man mir W o c h t o m k a  nennt (und der gewiss derselbe ist, 
den man auf den Karten als Ochlama verzeichnet findet, da er in den Fl. Mosch,  
Zufluss des Onega Flusses, sich ergiessen soll) Gypsfelsen Vorkommen; 50 Werst 
ungelahr von Kischerma.

Am 1 November kam ich nach Wologda zurück und traf den 13len in Peters
burg ein, nachdem ich eine Reise von ungelahr 7900 Werst gemacht hatte, davon 
2500 zu Boot und 600 auf Narten mit Rcnnthicrcn.
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In dem Werke des Hera v. Stuckenberg: „Hydrographie  des Russ i schen  
Reichs“, nimmt die Petschora mit einigen seiner Hauptzuflüsse eine nicht unbedeutende 
Stelle ein; doch bei der bis jetzt mangelhaften Kenntniss dieses entlegenen Landestheils 
bleibt noch manche Lücke auszuftillen. Es ist immerhin schwer, genaue und zuver
lässige Nachrichten von Gegenden einzusammeln, deren Bevölkerung spärlich und 
deren Handelsverkehr gering ist, wie wir dies in dem Gebiete der Petschora sehen, 
wo der ganze Verkehr fast nur auf diesen Strom und einige seiner westlichen Zuflüsse 
beschränkt ist. Die meisten Nachrichten von diesem Lande beruhen auf mündlichen 
Mittheilungen der Landesbewohner, die oft selbst vieler Gegenden unkundig sind; es 
ist ja bekannt, dass der obere Wymm, der obere Dytsch nnd die obere Ussa sogar 
selten von Pelqägern und Fischern besucht werden. Die östlichen Zuflüsse der 
Petsohora sind nur wenig angesiedelt, hie und da wohnen einzelne Familien, und nur 
sehr wenige Orte verdienen den Namen von Dörfern; dahingegen sind die westlichen 
mehr bewohnt und befahren, weil sie allein zur Communicalion mit dem Mesen, 
Wymm, und der obern und mittlem Wytschegda dienen.

Die Grenzen des sogenannten Petschora Landes sind im Osten der Ural, im Westen 
das Timaagebirge, ein unbedeutender Höhenzug, weloher die Wasserscheide zwischen 
den Zuflüssen der Petschora und denen des Mescn, Wymm und der Wytschegda 
bildet, im Norden das Eismeer, im Süden die obere Wytschegda und obere Petschora 
mit ihren Zuflüssen. Der Flächenraum in diesen Grenzen, mit Einschluss der Inseln 
Kolgigew und Waigatscb, beträgt nahe an €500 geographische Quadrat-Meilen.

52*
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Dieser bedeutende Landstrich bildet einen Theil des Mesener Kreises im Gou
vernement Archangel, einen Theil des Kreises Ustsyssolsk im Gouvernement Wologda 
und einen Theil des Tscherdynschen Kreises im Gouvernement Perm.' Die genauen 
Grenzen dieser drei Gouvernements sind wenigstens den Bewohnern nicht bekannt, 
was Ursache zu fortwährenden Grenzstreitigkeilen unter ihnen giebt. Die ganze 
Einwohnerzahl dieser Gegenden beläuft sich auf etwas über 16000 Seelen beiderlei 
Geschlechts; sie besieht aus Syrjanen, Russen und Samojeden. Der Syrjanische Theil 
der Bevölkerung bildet zwei Gebiete oder Amtmannschaften (oßmecTBo). Die Amt
mannschaft Ishma (HmeMCKoe oÖmecTBo) im Mesener Kreise, Gouvernement Archangel, 
mit circa 6400' Seelen; die Amtmannschaft Petschora ( ü e io p c K o e  oÖm ecTBo) im 
Kreise Ustsyssolsk, Gouvernement Wologda, mit 2500 Seelen. Der Hauplort der 
ersten Amtmannschaft ist das Kirchdorf Ishma am rechten Ufer der Ishma, der der 
zweiten das Kirchdorf Troizkoje am linken Petschora Ufer, unterhalb der Mylwa- 
Mündung. Die Russen gehören zu zwei Amtmannschaften, beide im Mesener Kreise 
gelegen. Die Amtmannschaft Ustzylemskoje (YcTbubueHCRoe oÖmecTBo), zählt an 
2600 Seelen, die von Telwisolschnoje ( T e jb B H c o iB o c  oÖ m ecTBo) 2200. Zu dieser 
letztem gehört das kleine Kirchdorf Pustosersk. Die Samojeden bewohnen die wald
losen Polargegenden oder Tundren; ihre Gesammtzahl beläuft sich auf 2600 Seelen. 
Die Tundra, östlich von der Petschora bis zum Ural, heisst das grosse Land, (wörtlich 
die Grosslandstundra); die Tundra, westlich von der Petschora bis zum Fluss 
Wishäs, das kleine Land oder die Timansche Tundra (Kleinlandstundra); die westlich von 
dem Flusse Wishäs und nördlich von dom Ness auf der Halbinsel Kanin, die Kanins 
Tundra. Die genaue Einwohnerzahl dieser drei Tundren ist wegen der nomadteirenden 
Lebensart der Samojeden nie mit Genauigkeit zu ermitteln.

Der Erwerbszweig dieser verschiedenen Völkerschaften ist den klimatischen 
Verhältnissen und ihrer geographischein Lage angemessen. Die Bewohner der obern 
und mittleren Petschora, im Kreise Ustsyssolsk, bauen Gerste und Roggen, halten 
Hornvieh und Schaafe. Viele ziehen Ihr die Sommermonate nach dem Schleifstein
berge, wo sie einen bedeutenden Verdienst haben; im Herbst gehen sie der 
Pelzjagd wegen in die Waldungen, wo sie den ganzen Winter zubringen. Hauptsächlich 
werden Eichhörnchen, Hermeline, Marder, Füchse erjagt. An den Vorbergen des 
Ural in den Zirbelwäldern werden auch Zobel gefangen, doch von einer secundairen 
Güte. Wildpret vieler Art wird in grossen Massen geschossen und von den Kauf
leuten in Ustsyssolsk aufgekauft, die zu Weihnachten damit nach Petersburg gehen. 
Auch Fischfang wird betrieben, nur ist das keine Hauptbeschäftigung. Die Bewohner 
der mittleren Petschora, im Kreise Mesen, bauen zwar auch Getreide, aber in einem
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sehr geringen Grade; sehr oft erfriert das Korn nnd selten können sie anf eine gute 
Erndte rechnen. Die fetten Wiesen erlauben Vieh- und Schaafzucht. Die Thier
jagden sind nicht so ergiebig, aber dafür ist der Fischfang um so bedeutender; 
Lachse, Sigi, Tscbiri, Pelcidi, Nelma kommen viel vor, besonders wird der Lachs in 
Ustzylma gut präpariert, was in den übrigen Orten, oft aus Mangel an Salz nicht 
immer gut gelingt; geräuchert werden die Fische nirgends. Die Ustzelemer ziehen 
auch zur Petschora-Mündung zum Robben- und Seehundsfang; vor Zeiten besasscn 
sie bedeutende Rennthierheerden, (Ke aber gegenwärtig sehr zusammengeschmolzen 
sind. Ueberhaupt sind Jagden jeglicher Art ihre Beschäftigung; von den sechs 
Bootsleuten, die wir aus Ustzylma mietheten, batte ein jeder mehr oder weniger 
bedeutende Narben von Verwundungen aufzuweisen, die sie im Kampf mit Bären 
erhalten hatten.

Die Syrjänen der Ishma, unternehmende und gewandte Leute, sind hauptsächlich 
an den Ufern der Ishma angesiedelt; nur wenige ihnen gehörige Dörfer liegen an der 
Petschora. Wegen der nördlicheu Lage der grösseren Dörfer an der untern Ishma wird 
dort der Getreidebau wenigerbelrieben. Der Fischfang auf der Ishma ist nicht so ergiebig, 
als auf der Petschora und. uooh mehr auf der Ussa, wo die Syrjänen an verschiedenen 
Punkten temporaire Niederlassungen haben; auch lebten sie noch vor 30 Jahren in 
grösser Armuth. Seitdem haben sie auf verschiedenen, nicht immer gesetzlichen, 
Wegen, in der Grosslandstundra Fuss gefasst, die Somojeden verdrängt, und sich 
Rennthierheerdeo angelegt. Gegenwärtig besitzen die Ishmaer an 150 bis 180 Tausend 
Rennthiere, denen sie ihren jetzigen Wohlstand verdanken. Seit sechs Jahren sind 
sie auch bis in die TJmanstundra eingedrungen, wo sic im Jahre 1843 schon gegen 
10,000 Rennthiere hielten. Die Samojeden, nach und nach verarmt, und in ihren Grund
besitz der Tundra eingeschränkt, vermögen nichts gegen diese Eindringlinge, in deren 
Abhängigkeit sie immer mehr und mehr verfallen. Die RennthiefcIIe, verschiedenartig 
zu Kleidungen, Fussbedeckung und Leder verarbeitet, sind ergiebige Handelsartikel.

Die Amtmannsschaft Telwisotschnoje (früher Pustosersk), im Polarkreise gelegen, 
ist hauptsächlich auf das Meer angewiesen. An der Petschora -  Mündung und den 
umliegenden Meeresküsten wird ein sehr ergiebiger Fischfang getrieben und, besonders 
viel Lachs, jährlich über 20,000 Pud erbeutet. Die Pusloserer besassen früher ganz 
bedeutende Rennthierheerden, die in Folge verschiedener Unglücksfälle sehr abgenom
men haben, und gegenwärtig sich kaum auf 40,000 Stück belaufen. Mit den Samojeden 
sind sie in lebhaftem Verkehr. Gegen gebackenes Brodt, Butter, Tabak, Branntwein, 
Pulver, Blei, verschiedene Eisenwaaren, Netze, etc., werden die Erzeugnisse der 
Timdra ausgetausoht; aus den Nestern ausgehobene junge Füchse und Steinfttchse
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werden sowohl selbst gefangen als eingehandelt nnd bis zur Volljährigkeit anferzogen. 
Ansserdem ziehen die Pustoserer weiter in’s Meer zum Robben-, Seehaasen -  und 
Seehundsfang, auch nach Nowaja Semlja nnd den Inseln Kolgqjew nnd Waigatsoh.

Die Insel Koljujew wird von den Pnstoseren besucht, die anf dieser Insel mit 
gemieteten Samojeden, welche mit allem Jagdbedarf und Remitieren versehen sind, 
längere Zeit zubringen, nnd Jagden aller Art treiben; besonders werden Yiele Gänse 
erlegt, auch Schwfine, im Winter Eisbären nnd im Frühjahr Steinfuchse. Ausser den 
Bewohnern von Pustosersk kommen anch andere aus Mesen, um diese entlegene 
grosse Insel zu Jagdzwecken zu benutzen. Permanente Bewohner hat die Insel jetzt 
nicht mehr. Zu Ende des vorigen Jahrhunderts hatten sich gegen vierzig Rosskolniks 
psectirer), in Kolgqjew angesiedelt, die aber, mit Ausnahme einiger wenigen, am 
Scorbut starben. Indessen ist nicht die Kälte, sondern die Abgelegenheit der Insel 
die Ursache, dass Samojeden sich dort nicht permanent ansiedeln.

Die Insel Waigatsch (samojedisch Chaja, heiliges Land) wird von den Samojeden 
als Wallfahrtsort viel besucht, wo sie an bestimmten Orten, hauptsächlich am Berge 
Chaisse, ihren Göttern opfern. Auf der Insel werden viele Eis -  nnd Steinfüchse, 
und in den zahlreichen schönen Buchten eine Menge Fisch, besonders der Weissfisch 
(Tleluga), gefangen.

Die Samojeden, welche in den Tundren leben, existiren fast nur von ihren 
Rennthieren, die ihnen alles in allem sind. Mit der Jagd beschäftigen sie sich ebenfalls, 
und die Erzeugnisse der Tundra werden von ihnen erbeutet, nämlioh Gänse, Schwäne, 
rothe, schwarzbraune und besonders viele Steinfüchse, letztere in den Nestern klein 
ausgehoben, und hauptsächlich den Pustoseren verkauft. Den Fischfang betreiben sie 
meistens nur auf den Seen der Tundren.

Die Kauileute, grösstenthcils aus Tscherdyn, auch aus Zarapul und Galitsch, sind 
die Hauptabnehmer der Producte des Petschora Landes. An Korn mangelt es im 
Allgemeinen, daher bildet dieses den Hauptartikel im Handel. Der mehr oder weniger 
ergiebige Lachsfang bestimmt dabei den Preis, der übrigens ziemlich willkührlich von 
den Tscherdinschen Kaufleuten angesetzt wird. Auf jeden Fall ist es Thatsache, dass 
die Petschora Bewohner das Brodt viel zn theuer bezahlen, nnd ihre eigenen Producte 
weit unter dem Preis losschlagen müssen.

Da die Kaufleute mit ihren Waaren beinahe ijnmer vor beendigtem Fischfänge 
ankommen, so können die Zahlungen nie gleich geleistet werden, was die Bewohner 
des Landes in einer immerwährenden Abhängigkeit von diesen Monopolisten erhält. 
Die Ishmer, rührige und unternehmende Menschen, haben sich von diesen Kauflenten 
einigermassen unabhängig gemacht; wegen ihrer Rennthierfaeerden an der obem Cssa,
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oft zu ft̂ üswi dortbin veranlasst, benutzen sie dieselben, um sich das Korn aus 
Sibirien za verschallen, welches aus dem Tobolskiscben Gouvernement in Barken den 
Ob hinnnter nach Obdorsk geführt wird. Dort wird es von den Ishmern aufgekauft, 
den Ssob hinaulgefllhrt, über die kleine Landstreoke, welche den obern Ssob von 
Jelez trennt, mit Rennthieren geschleppt, und so von dort za Wasser längst der Ussa 
and Petschora in die Ishma gebracht.

Anf diesem Wege kommt das Getreide den Ishmern gerade um die Hälfte 
wohlfeiler. Um die Bewohner, im Fall eines Brodtmangels, mit Korn zu versorgen, 
hat die Regierung an einigen Orten Magazine angelegt; dieses Korn wird aber eben
falls aus den Wolgagegenden gebracht, and kann nur zu hohen Preisen verkauft wer
den. Für die armen brodlosen Bewohner der unteren Petschora wäre es wohl wün- 
sobenswerth, dass ihnen das Getreide zu billigeren Preisen verschafft, und der Weg 
über Obdorsk zugänglicher gemacht würde. Den Ishmern kommt das Pud Mehl 
über Obdorsk 1 Rbl. 50 Cop. Beo., statt 3 Rubel, die man sowohl den Tscberdyn- 
schen Kaulleuten, als auch in den Kronsmagazinen zahlen muss.

Ausser Korn bringen die Kaulloute auch allerlei andere nothwendige Artikel, die 
bei den Bewohnern unter dem Namen ro the r  Waare  bekannt sind. Mil Ausnahme 
des Handels der Ishmer, welohe selbst auf Speculationen ausgehen, beruht der ganze 
Verkehr des Petschora Landes auf Tauschhandel, wodurch die baare Münze selten 
und an ärmem Orten gar nicht zu haben ist.

Der Hauptreichthum dieser Gegenden besteht in den ungeheuren Waldungen, 
womit mit Ausnahme der sumpfigen Gegenden das ganze Land bedeokt ist. An den 
westlichen Zuflüssen der Petsohora, besonders an der Ishma, Pishma, Neriza, Zylma, 
Welwa und anderer, sind schöne grosse Lärchenwälder. Bis jetzt sind diese für den 
Schiffbau unbenutzt geblieben, da die Admiralität von Archangel noch keinen so drin
genden Mangel an Sohiffbauholz leidet. Die Versorgung der Admiralität zu Archangel 
mit Schiffbauholz wird mit jedem Jahre schwieriger, und seit längerer Zeit schon 
muss es ans den entfernten Gegenden des Mesen geftösst werden, wozu zwei Jahre 
•rferderbcfc sind, bis das Holz an den Ort seiner Bestimmung geschafft wird.

Das Petsohora Land steht in keiner direclen Flussverbindung mit den angren
zenden Ländern. Die verschiedenen Flusssysteme sind von einander durch sogenannte 
Schleppwege (nepeBOjom. auch Böjori)  getrennt. Diese sind die nächsten und 
bequemsten Lamdwege zwfsohen Flüssen, die za verschiedenen Systemen gehören. 
Selcher Schleppweg« giebt es nach dem Petschora Lande im Süden nnd Westen 
melmete, mütelst welcher man naoh der Petsohora, von der Kama, von der obern 
Wytschegda) vom Wymm nnd vom Moses, gelangt.
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Der am meisten befahrene ist der von der Kama nach der obem Petschora, den 
die Tscherdynschen Kaufleute benutzen. Aus der Kama geht es in die Wischern, 
dann in die Kolwa, aus der Kolwa in die Wischerka und in den See Tschussowoje, 
aus diesen in die Beresowka, dann in die Wogulka, von wo ein Schleppweg von 
circa 6 Werst in die Wolosniza führt, welche in die Petschora mündet. Auf diesem 
Wege wird das Korn von den Wolgagegenden nach der Petschora gebracht. Von 
der oberen Wytschegda führen zwei Wasserwege, der erste durch die südliche 
Mylwa, welche 6 Werst oberhalb des Dorfes Mylwinski Pogost, in die Wytschegda 
mündet; aus der, südlichen Mylwa gelangt man in den kleinen Sumpfbach Üktül, 
welcher zum 6 Werst langen Schleppweg fuhrt, der die nördliche oder Petschora- 
Mylwa vom Üktül trennt. Die südliche oder Wytschegda -  Mylwa hat im Sommer 
nicht immer Wasser genug, und ist dann nur für ganz kleine Böte fahrbar.. Um den 
langen Wasserweg auf der Wytschegda und den beiden Mylwen zu entgehen, giebt 
es zwei längere Schleppwege, von denen der eine von Ust-Kulom nach dem Kirch
dorf Poshegodskaja in gerader Richtung 52 Werst lang ist, und der Poshegodsche 
Schleppwcg heisst. Der andere von Poshegodskaja nach der Petschora zum Kirch
dorf Troizkoje, ist in gerader Linie 110 Werst lang und heisst der grosse Petschora 
Schleppwcg. Diese beiden Schleppwege sind nur für Fussgänger, und stellweise 
höchstens zum Reiten geeignet.

Der zweite Flusswcg führt von der oberen Wytschegda durch den Tscher der 
Wytschegda, über einen Schleppweg von 5 bis 8 Werät nach dem Tscher der Ishma. 
Die Ishma-Tscher ist ein Bach, der sich in unzähligen Biegungen schlängelt. Mit ganz 
kleinen Böten von ausgehöllen Baumstämmen kann man bis auf 3 Werst zum Tscher 
der Wytschegda gelangen. Diesen Weg benutzen die Bewohnor der obern Wytschegda 
und Ishma besonders im Herbst bei ihren Jagden.

Die mittlere Ishma steht mit dem Wymm in dreifacher Verbindung. Die erste geht 
durch die Uchta über einen Schleppweg von 6 y i  Werst, zu der in den Wymm 
mündenden Schonwukwa; der zweite, ebenfalls durch die Uchta und den in diesen 
Fluss mündenden Tobysch, über einen 20 Werst langen Schleppweg znm Flusse 
Koin, der sich bedeutend unterhalb der Schonwukwa in den Wymm ergiesst; der 
drille Weg geht durch die Ishma -  Kedwa über einen 18 Werst langen Schleppweg 
nach der Wymm-Kedwa.

Die untere Petschora steht in zweifacher Verbindung mit dem mittleren und 
unteren Mesen. Ein 3 Werst langer Schleppweg verbindet die Petschora -  Pishma 
mit der Mesen-Pishma. Der zweite Weg verbindet die Zylma mit der Pesa. Die in 
die Zylma mündende Tschirka, ist durch einen Schleppweg von 15 Werst, mit der
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in die Pwa mündenden Rotschuga verbanden. Auf diesem Sohleppwege liegen drei 
Seen, Schleppweg -  Seen (B cuosoB ue oaepa) genannt, mittelst welcher man eita 
Drittheil des Landweges erspart Diese Communication dient als Postweg zwischen 
der Kreisstadt Mesen und dem Amtsdorfe Ust -  Zylma. Ausser diesen Verbindungs
linien giebt es noch andere, weniger bedeutende, die für den inneren Verkehr von 
den Bewohnern benutzt werden.

So lange die Admiralität von Archangel das Schiffbauholz von den näher liegen
den Gegenden bezieht nnd keinen Mangel leidet, wird man weniger genügt sein, an 
die Petsohora-Waldungen zu denken. Dieser Mangel wird aber* mit jedem Jahre 
fühlbarer, und die Herbeisehailang des Holzes von den Mesen -  Gegenden ist, wie 
schon erwähnt, mit grossem Zeitverlust verbunden. Vor etlichen 20 Jahren sind 
zwei Versuche gemacht, das Petsohora -  Bauholz nach Archangel zu schaffen. Der 
eine Versuch wurde Yon der obern Petschora durch die beiden Mylwen nach der 
Wytschegda gemacht. Noch jetzt spricht man in jenen Gegenden von den ungeheuren 
Anstrengungen und Unkosten, die bei dieser Flössung statt gefunden haben. Der 
zweite Versuch durch die Uchta nach dem Wymm, misslang vollkommen, und gegenwärtig 
liegen noch 500 grosse Lärchenstämme in der Uchta, die man nicht im Stande war 
hinüberzubringen. Die meisten linken Zuflüsse der unteren Petschora, aus dem Timan- 
gebirge kommend, haben in den felsigten Gegenden ihres Laufes bedeutende Strom- 
sohneUen, was die Flössung gegen den Strom immer ausserordentlich erschwert, 
besonders in so menschenleeren Gegenden. Um das Petschoraschifibauholz mit 
Vorlheil nach Archaugel zu schaffen, bliebe nur der Seeweg übrig, entweder direct 
durch die Petschora-Mündung oder indirect aus der Mündung der Indiga, einem Fluss 
der sich am änssersten nordöstlichen Ende der Bucht Tscheskaja in’s Eismeer ergiesst.

Die Navigation durch die Mündung der Petschora hat viel Schwierigkeiten, indem 
bei den jährlichen starken Frühjahrsüberschwemmungen das Fahrwasser häufigen 
Veränderungen unterworfen ist und nicht einmal zu allen Zeiten für grössere Trans
portschiffe die gehörige Wassertiere hat.

Durch die geographische Lage der Indiga ist diese der Petschora weit vorzu
ziehen. Die Indiga ist ein reiner flössbarer Fluss, dessen Mündung eine geräumige 
Bucht bildet. Die Aufbahme der Timanschen Küste vom Steuermann Bereshnych 
berührt zwar speciell die Indigabucht nioht, indessen aus den Nachrichten sachkundiger 
Seeleute aus Mesen, hat diese Bucht sowohl sichere Ankerplätze, als auch gehörige 
Wassertiefe. Auch der Herr Botaniker Ruprecht hat auf seiner Reise im Jahr 1841 
die Indigabucht besucht, und von derselben eine Skizze entworfen, woraus zu ersehen ist, 
dass sie mehrere vollkommen sichere Ankerplätze hat. Was die Flussverbindung der

53
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Petschora mit der Indiga anbdlangf, so benäht dieselbe auf Nachrichten des Mesener 
Burgers Ofcladnikow und einiger Samojeden, die den grössten Theil selbst befahren 
haben.

Sieben Werst oberhalb de6 Dorfes Weiikowisjatschnaja, mfindet in’s linke 
Petschora-Ufer der ans dem Timangebirge kommende Fluss Su la ,  welcher gegen 
80 Werst oberhalb seiner Mündung den von Norden aas der Tundra kommenden 
Fluss Soima anihimmt. Gegen 40 Werst oberhalb der Mündung der Soima ist diese 
durch e in«  kleinen Fluss, die Urdjuga Wiska, mit dem grossen See Un^joga verbanden. 
In den trockensten Sommer-Monaten fährt man mit grossen Boten (Kamm) aus der 
Petschora in den Urdjuga-See. Die Sula,  welche höher hinauf im GeMrge Rapiden 
hat, ist von der Sohna-Mflndung an schiffbar. Die Entfernung des Urdjuga-Sees von der 
Indiga ist zwar nioht bekannt, soll aber kaum 15 Werst betragen. Nach Aussagen 
eines Samojeden soll westlich vom Urdjuga-See noch ein See liegen, aus dem ein 
kleiner Fluss, die Soh t sohusch j a - Wi ska ,  entspringt und in die Indiga mündet; die 
Entfernung dieses Sees vom Urdjuga-See und ob die Sch t s ohusch ja -Wiska  schiffbar, 
konnte dieser Samojede nioht genau angeben, da er kein eigentlicher Bewohner der 
Timansohen Tundra war, und nur einen Sommer dort zugebracht hat. Die Entfernung 

-der beiden Seen schützte er auf 5 Werst.
Eine specieUe Autoahme und Tiefenmessung der Indigabncht, so auch gegründete 

Kenntnisse über die Flussverbindung der Petschora mit der Indiga, wäre lür die der- 
einstige Versorgung der Admiralität in Archangel mit Petscfaoraholz, von grösser 
Wichtigkeit.

Was in den übrigen Petschora -  Gegenden zn Holzflössnngen eino so grosse 
Schwierigkeit darbielet —  nämlich Mangel an Zugvieh —  kann in den Tundren 
durch Remthiere ersetzt worden. Im Frühjahr, wenn die Samojeden mit ihren Renn- 
thierheerden aus den Wäldern in die Tundra ziehen ,. und diese noch mit Schnee 
bedeckt sind, körnte man die Balkeb vom Urdjuga-See zur Indiga schleppen.

,i
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HYDROGRAPHIE d e s  PETSCHORA LANDES.

Die Nachrichten Ober die Hydrographie des Petschora Landes nnd seiner nächsten 
Umgebungen beruhen theils anf eigenen Aufhahmen nnd Bestimmungen, theils anf 
MÜtheilungen der Herren Botaniker Sohrenck nnd Ruprecht und sachkundiger Landes- 
bewohner.

Die .Flussbeschreibtmgen der Gegenden im Kreise Ustsyssolsk, der Petsohora md 
oberen Wytschegda, kommen von einem sehriftkundigen Bürger, Phfipp Popow ans 
Ustsyssolsk, welcher seit Jahren bemüht ist Naohriohten über diese Gegenden einzu
ziehen.

* Die Nachrichten über die nördlichen Gegenden im Mesener Kreise des Archan- 
gelschen Gouvernements, besonders der Tundren, sind yon dem oben erwähnten Alwei 
Okladnikow, der im Lanfe mehrerer Jahre dieses Land in Handelsgeschäften mit den 
Samojeden bereist bat.

Die Beschreibimg der in's Eismeer, direct nnd indirecl fallenden FHsse geht von 
Osten nach Westen, darauf folgt die der obem Wytschegda mit ihren Nebenflüssen 
bis zur Stadt Ustsyssolsk.

53*
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I. Beschrelbnni der In's Eismeer fallenden Flüsse.

I. Die P y d a r a t a  ([Waldfluss), entspringt östlich vom Uralgebirge am Minissei, 
südlich vom Berge Chöromaga aus mehreren Quellen. Der Floss ist voll Rapiden 
und bei der Mündung ziemlich breit; sein Laur betrügt gegen 150 Werst. An der 
Pydarata wachsen verkrüppelte Lfirchenbäume, welche von den hier nomadisirenden 
Samojeden zu FuchsflUlen (Jengu) gebraucht werden und sehr lange der Ffiulniss wider
stehen. Ein linker Zufluss der Pydarata ist die Chuta,  welche ebenfalls aus dem 
Ural kommt und sich in die Pydarata, 50 Werst oberhalb ihrer Mündung, ergiesst. 
Der erste bedeutende Fluss westlich vom Uralgebirge ist

ü. der Ossowei  (Inselfluss). Er entspringt aus dem See Minissei, nördlich 
vom Berge Minissei. Der Fluss ist sehr ergiebig an Fischen, als: Galez, Omni, 
Tschiry. An der Mflndunü dieses Flusses werden im Sommer viel Gänse und andere 
Vögel gefangen.

m. Die Oi jaga,  mündet gegenüber der Insel Tarowei (seichte Insel) in's Meer. 
Auf dieser Insel versammeln sich im Sommer die Samojeden, welche sowohl hier als 
an der Oyaga-Mündung den bekannten Fisch Omul fangen. Weiter sind zwei kleine 
Flüsse

IV. P ä j a g a - k o  (Sleinfluss) und

V. Chöndejako (kleiner Schneemornsthühner Fluss). An diesen beiden 
Flüssen werden im Frühjahr Robben und Seehunde erjagt.

VI. Kara (Charqjaga, krummer Fluss), ein bedeutender Strom, wird von zwei 
Flüssen gebildet, die beide im Uralgebirge entspringen. Der südliche Arm entspringt 
am Berge Gytjo, westlich von der Usaa; der nördliohe zwisohen den Bergen Anarga 
und Minissei. Von den Quellen dieser beiden Kara-Arme bis zur Mündung der

i
Silowa iliesst der Strom im Gebirge, s t  voll Rapiden und nicht schiffbar. Seine 
Länge beträgt an 250 Werst. Von der Silowa-Mündung an wird der Fluss bedeu
tend und ist schiffbar; von der Mündung der Sibirza gegen eine Werst breit • und 
Inselreich. Die Kara ist ihres Fischreichthums wegen sehr besucht, und der karische 
Omul in der ganzen Gegend berühmt. Sowohl Russen als Samojeden versammeln 
sich an diesem Fluss, und treiben ausser dem Fischfang eine äusserst ergiebige Gänse- 
jagd. Im Frühjahr kommen die Samojeden an die Sewsa-Mündung, gehen wohl auch 
höher hinauf; im Sommer aber halten sie sich mehr zur Mündung der Kara, und 
verlassen dieselbe erst im Herbst, wo sie wieder den Fluss /hinauf gehen.
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Ein rechter Zufluss der Kara ist
a. die Urüs jaga ,  die aus mehreren Seen entspringt.

Bin linker Zufluss,
b. die Si lowa (Schleifeteinfluss), tritt aus dem See Bolwanskaja, östlich 

vom Berge Pajemboi. Die Silowa durchschneidet das Gebirge, 'welches von den 
Samojeden Cbariyaga-Pui (Kara-Berge) benannt wird; sie fliesst in vielen Krümmun
gen, hat Rapiden, ist aber doch für Böte schiffbar. 40 Werst unterhalb der Silowa 
ist ein bedeutender Itaker Zufluss

c. die Sibirza.  Diese entspringt aus dem Berge Njamdachöi in vielen 
Armen, durchschneidet das Gebirge zwischen den Bergen Teblety -  Pai und Njaupai. 
Die Sibirza ist wegen ihrer Rapiden weniger schiffbar. Weiter ist ein linker Zufluss 
der Kara

d. die Sewsa,  welche in mehreren Armen südlich vom Berge Sai-wai-bai 
entspringt. Nahe an der Sewsa-Mündung haben die russischen Jfiger eine Niederlage 
ihrer Beute; dieser Ort ist bei den Promyschlenik's unter dem Namen des obern 
Fi schfangs  (BepxHflH pudojoua) bekannt; hier sind einige Hütten erbaut.

VH. u. VIH. In den östlichen Theil der Karabucht münden zwei kleine Flüsse, 
welche beide die Wanoi ty  heissen. In den westlichen Theil

IX. die Säjaga,  welche in mehreren Armen aus dem Berge Chubtopai 
entspringt. In der Sgjaga wird der grosse Fisch Beluga gefangen, den man so 
lange den Fluss hinauf treibt, bis er aus Wassermangel auf den Strand kommt. An 
der Kara und ollen ihren Zuflüssen werden sehr viele Fische gefangen; besonders ist 
der karische Omul im ganzen Norden bekannt; ausserdem werden auch Gänse und 
Schwäne, vorzüglich die erstem gefangen. Westlich von der Sqjaga ist der Fluss

X. Ta la t ä  (Sommerfluss), ein unbedeutendes Gewässer, das aus dem Gebirge 
kommt.

XI. Oi j o  (Inselfluss), russisch Wel i ka j a ,  ist bedeutender. Er kommt aus 
dem Gebirge und ergiesst sich in die Waigatsch-Strassc. Die Ofjo ist wegen vieler 
Rapiden schlecht zu bescMftn. An der Waigalsch-Strasse sind mehrere Hüllen und 
eine Kapelle zum heiligen Nicolai. Zur Mündung dieses Flusses kommen die Promy- 
schlenik’s aus Pustosersk, um nach Nowaja Semfja zu gehen und um auf der Insel 
Waigatsch in den vielen Buchten den Beluga zu fangen. Im Frühjahr ziehen die 
Samojeden noch über’s Eis mit ihren Rennthierheerden nach der Insel, wo viele 
Eisfüchse gefangen, und m den vielen Einbuohten ein ergiebiger Fischfang getrieben 
wird. Die Insel hat viele Meine Flüsschen.
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XII. Die Ka ra t a i cha ,  samojedisch J e d e j a g a ,  entspringt ausi viekftJ Seeq 
auf dem Höhenzug Chanudei, und is t ein bedeutender schiffbarer Floss. Am rechten 
Ufer bei seiner Mündung sind mehrere Hütten, wo die Pustosecer und Ishmtt sich 
zum Fischfang versammeln. Ein rechter Zufluss der Karataicha

a. Njamdäjaga ,  kommt aus dem Höbeozug Njamdocböi.
b. Chyjaga,  rechter Zufluss, kommt aus dem Gebirge Sai-wai-bai.
e. J ö r j a ga ,  rechter Zufluss, kommt ebenfalls ans.dem Gehirge.
d. S äd j aga  (Thonufer Fluss), linker Zufluss, entspringt in deo Aubötao

Salidei.
e. Labochone i ,  Imker Zufluss, en trin g t in der Tundra.

XIII. C h a - i - p y d a r a  (naher Waldfluss), entspringt in den Anhöhen Salidei 
aus mehreren Armen. 20 Werst von seiner Mündung wachsen hart an den Ufern, 
auf einer Distance von 7 Werst, verkrüppelte kleine TanuenbAume. Der einzige 
grössere Zufluss der Cha- i -pydara  ist die Samäjaga,  welche in das linke Ufer 
mündet. Westlich von der Cha-i-pydara ist

XIV. die Pes l schanka;  diese entspringt ans vielen Seen und ist für grössere 
Böte schiffbar. An der Mündung versammeln sich Rassen, Syrjünen und Samojeden 
zum Fischfang. Am Vorgebirge Medinski Sawarot, welcher ebenfalls zum Uebergangs- 
punkl nach Noweg'a-Semlja dient, sind mehrere Hütten erbaut. Auf der Insel Dolgqja 
bei Medinskoi Sawarot überwintern Russen und Samojeden zum Seehundsfang. Eis
bären und Eisfüchse werden hier viel erlegt. Am Festlande, der Insel Warandei 
gegenüber, befinden sich mehrere Hütten und eine Kapelle zum wundertätigen Nicolai. 
Dieser Ort dient auch zum Abfahrtspunkt für die Pusloserer nach Nowaja -  Semlja; 
auch die Ishmer kommen seit einigen Jahren bis hiehcr, was früher nie der Fall war. 
Weiter westlich entspringt

XV. die Tscbcr na j a  (Pqjaga) ans mehreren Seen; ein ansehnlicher Fluss, 
durchneidet das Gebirge Pytkow Kamen (samojedisch Arwis-choi), ist schiffbar und 
bei der Mündung gegen 300 Faden breit. Von der Insel Warandei bis zur Petschora- 
Münduug haben die Promyschlenik's von Pustosersk ihre Netze znm Laohsfang ausge
stellt. Auf dieser Entfernung sind mehrere Hütten erbaut. Aus der Mitte des 
Gebirgskammes Pytkow Kamen, entspringt ein kleiner Fluss Kamenka (samojedisch 
Ptgago-ko), und weiter westlioh tritt ein zweiter Floss

XVL die P e s t s c b a n k a  aus der Tundra aus vielen Seen, und mündet in die 
Bucht Bolwanskaja. An ihrer Mündung ist ein ergiebiger Lachsfang.

XVn. Die P e t s cho r a ,  entspringt im Ural-Gebirge an den Grenzen des Tobob- 
kischen und Permschen Gouvernements, in einem weiten Hudle, das von Süden dfereb
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den hohem Berg Petschdrailfe begrünztWird* In diesem Hude wird die Petschora 
ans einer Menge kleiner Gewisser gebildet, ist Anfangs ein blosser Bach, wird aber 
sehr bkld ein bedeutender Fluss. Sie Aiesst zwischen steilen Ufern, hat viele Rapiden 
nnd bis zur Mündung der Wolosniza einen südwestlichen und westlichen Lauf nahe 
an 150 Werst king. Von der Wolosniza- Mündung wendet der schon bedeutende 
Fluss sich gegen Norden und tritt 6 Werst unterhalb des Dorfes Ust-  Poscheg ins 
Wologdasche Gouvernement. Die obere Petschora bis zur Wolosniza -  Mündung ist 
wenig befahren ,1 daher die ’ Nachrichten über ihre Schiflbhrkeit unvollkommen. Nicht 
weit vdn der Mündung der Wolosniza, an der Jaksohinskaja Pristaw, laden die 
Tscherdynschen und andere Kaufleute ihre Handelsartikel, hauptsächlich Getreide, in 
grössere Bäte, Kqjuks genannt; <Se mehrere tausend Pud tragen, und schiffen die Petschora 
hinunter. Ein Fahrwasser von 6 bis 8 Fnss (und stellenweiee noch mehr) scheint überall 
zu sein; obgleich dieses an mehreren Steifen der weit ausgedehnten Sandbänke wegen 
bedieotende Krümmungen hat und daher ohne Lootsen nicht zu befahren ist. Bei dem 
Dorf Troizkoje ist die Petschora schon 200 Faden und bei dem Dorf Poktschinskaja 
400 Faden breit, die Schnelligkeit des Stroms beträgt hier gegen IM  Knoten; 
aHmlhlig nimmt er noch an Breite zu und ist vor der Ussa-Mündung gegen IM  Weist 
breit. Nach dem Einflüsse der Ussa, die an1 ihrer Mündung breiter ist, als die
Petschora, wird letztere auch über IV* Werst breit. Je breiter dieser Fluss
Wird, nimmt Ae Strömung ab, und Inseln kommen häufiger vor. Von der 
Ussa-Mündung wird die Inselzahl immer bedeutender. Von dem* Dorfe Ustzylma bis 
zum Dorf Chabaricha, anf einer Entfernung von 40 Werst, sind keine vorhanden. 
Von diesem aber fangen Bie in grösser Anzahl wieder an, und selten erblickt man
die beiden Ufer za gleicher Zeit! Je näher der Mündung, um so zahlreicher* und
gtösser werden die Inseln, und an der Mündung selbst bilden sie ein Labyrinth grösser 
nnd kleiner Eilande, von denen manche bewohnt sind. Die meisten diessr Inseln 
werden durch die Frühjahrsüberschwemmungen unter Wasser gesetzt, wobei die niedrigen 
sogar mit den1 Bdntaen verschwinden. Durch diese regelmässig wiederkehrende Be
wässerung wird der Graöwuchs sehr begünstigt. Während der Dauer des Fischfangs 
im Herbst werden die grösseren Inseln der unteren PeOsdhoTa, besonders von den 
Bewohnern von Ustzylma, besucht, welche mit ihren Familien kleine temporaire Colonien 
bilden nnd in geflochtenen Weidenhütten wohnen. Der Gesammllauf der Petsobom 
von stfaer Quelle bis* zur Mündung betrügt nahe an 1500 Werst. Popow giebt den 
Lauf von den Quellen bis zum Dorf Ust-Posheg auf 500 Weist an. Diese Angabe 
scheint jedoch mehr als um das Doppelte übertrieben, lieber die Zuflüsse der Petschora 
Obertudb »der Posheg-Mündung, im Pennschen Gouvernement, sind die Nachrichten
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mangelhaft. Die Petschora hat bis zur Mündung der Wolosniza mehrere grössere und 
kleinere Zuflüsse, von denen ein linker bedeutender Zufluss

1. die Unja ist, an dessen Mündung ein kleines Dorf Ust-Uiya liegt.
Ein zweiter linker Zufluss

2. die Wolosn i za ,  dient, wie schon erwähnt, als Verbindmigsweg mit dem 
Kama-System.

Ein rechter Zufluss
'3 . Po sh eg , ist der letzte im Permschen Gouvernement; 6 Werst weiter 

unten tritt die Petschora in’s Wologdasche Gouvernement. 15 Werst von dem Dorf 
Ust-Posheg und 9 Werst von der Grenze, ist

4. die Dosmer i ,  ein rechter Zufluss. Der Lauf dieses Flusses ist von 
Osten durch waldige Schluchten gegen 40 Werst lang. 5 Werst unterhalb der 
Mündung liegt am linken Petschora-Ufer das Dorf Porog.

5. Tybju,  linker Zufluss, fliesst von Südwesten durch eine hügeügte 
waldlose Gegend nahe an 100 Werst.

6. I ly t sch ,  rechter Zufluss, 10 Werst unterhalb. Am rechten Ufer seiner 
Mündung liegt das Dorf Ust-Ilytsch. Die Quellen dieses Flusses liegen im Uralr 
Gebirge an der Bergkette Y d s h e d - P a r m a  und T i m o i s - b e r d ,  von deren nörd
lichem Abhange der Fluss Podtscherem seinen Anfang nimmt. Von den Quellen bis 
zur Mündung der Jegraljage hat der Fluss im Ganzen einen südlichen Lauf gegen 
160 Werst, von der Jegraljage bis zur Mündung einen westlichen Lauf von 154 Werst. 
Der Fluss fliesst meistens in den Vorbergen des Urals, hat felsigte steile Ufer und 
mehrere Rapiden; an seinen Ufern wachsen meistens Tannen und Fichten und auf den 
Anhöhen am Uralgebirge viel Zirbelwälder. Der Ilytsch hat folgende Zuflüsse:

a. Sjödju,  rechter Zufluss, 5 Werst unterhalb der Stelle, wo der Ilytsch 
schiffbar wird; kommt von Nordwesten aus den Anhöhen Ydshed-Parma und ist gegen 
40 Werst lang.

b. Koshym,  linker Zufluss, 20 Werst unterhalb des letztere, kommt vom 
Gebirge aus Nordosten, und ist gegen 80 Werst lang. Von diesem Fluss führt ein 
Schleppweg von 10 Werst nach den in die Petschora mündende» Podtsoherem.

c. Pi rs ju,  linker Zufluss, 60 Werst unterhalb des letztem, kommt aus dum 
Gebirge von Osten, ist 30 Werst lang.

d. Ukju,  linker Zufluss, 30 Werst niedriger, fliesst durch felsigte steile 
. Ufer von Osten aus dem Gebirge.

e. J e g r a l j a g a ,  linker Zufluss, 40 Werst niedriger, entspringt im Ural- 
Gebirge, nicht weit von dem Berge Bolwano-is; ist ein kleiner reissender Bergstrom,
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in  Frühjahr fQr größere Böte schiffbar. In  Sommer aber ist er nur gegen 59 Werst 
mit kleinen Böten zu befahren. Von der Jegraljaga führt ein Schleppweg dnrch's 
Gebirge in die Ljaga, welche sich in die Sosswa ergiesst. An den Abhängen und 
m den Thälern der Bergkette Torre-porre, Bolwano-is und Petschorailis nomadisiren 
im Sommer Ostjaken mit ihren Rennthierheerden.

f. Kossju,  rechter Zufloss, i5 H  Werst niedriger, kommt von Norden aus 
Anhöhen. Er fliesst durch felsigte Schluchten, und ist wegen der Rapiden nicht 
schifibar.

g. Scheshem, linker Zufluss, 8 K  Werst niedriger, entspringt aus dem Berge 
Scheshem-is, und ist 60 Werst lang; hier nomadisiren viele Ostjaken, die sich mit 
Fischfang und Thierjagden beschäftigen.

h. Ydshedanju,  linker Zufluss, 13 Werst niedriger, ein unbedeutender 
Fluss, kommt von Süden aus bergigten Gegenden.

i. I spy r ed ,  rechter Zufluss, 25 Werst niedriger, fliesst von Norden und 
ergiesst sich in der Nähe eines 180 Fuss hohen senkrechten Felsens, der hart am
Ufer liegt. Oberhalb des Ispyred sind mehrere Rapiden, die aber der Schiffahrt auf
dem Strome nicht hinderlich sind.

k. Sar ju ,  rechter Zufluss, 21 Werst niedriger, kommt von Norden aus der 
Gegend des Berges Sarju-is; fliesst durch ein felsigtes Terrain; sein Lauf beträgt an 
80 Werst. Der Name kommt von den Ostjaken, die hier Gelegenheit fanden Sarem 
(Tabak) von den Syijänen einzuhandeln. Eine Werst unterhalb der Mündung des 
Flusses, liegt am rechten Ufer, auf einer bedeutenden Anhöhe, das kleine Dorf Sarju.

1. Morl jur ,  .linker Zufluss, 22M Werst unterhalb des Saiju, kommt von
Südosten aus morastigen Hügeln, auf denen gute Rennthierweiden sind. Der Name
soll voa Mordthaten herrühren, die vor mehreren Jahren zwischen Syrjänen und 
Ostjaken Yorgefallen and.

m. Kogil ,  rechter Zufluss, 23 Werst unterhalb des letztem, kommt von 
Norden aus den Anhöhen, welche die Wasserscheide zwischen dem Ydshed -  Ljaga 
und diesem Fluss bilden; sein Lauf beträgt nahe an 150 Werst. Der Kogil hat 
folgende Zuflüsse:

a\ die obere Sotsch,  linker Zufluss, ergiesst sich in den Kogfl 50 Werst 
lmterhalb der Quellen des letzteren ; sie entspringt aus den Anhöben des Ydshed-  
Parma und kommt von. Südosten; ihre Länge beträgt 50 Werst. Der Fites ist fischreich, 
besonders an der Chaijusa.

b'. die untere Sotsch,  linker Zufluss, 50 Werst unterhalb des letztem 
und 45 Werst von der Kogü-Mündung, kommt von Osten aus hohen Bergen, fliewt

54
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darob BergecMacbfeA und ist 90 Werst lang. Die Ufer sind reich anZirb&wiüdei*y 
in denen viel Uichbürncheft und Zobel eijagd werden.

Wir kehren zu den Zuflüssen des llytseh zurück.
n. Ts o hu la t sch,  rechter Zufluss, 10 Werst unterhalb des ftogä, koinnt

von Norden ans Anhöhen und ist 50 Werst lang.
o. Pal l ,  linker Zufluss, 30 Werst unterhalb des tetztern nnd 10 Werst

Oberhalb der Ilytsoh-Mündang, kommt von Sfldwest, ist 150 Wemt lang.

Zuflüsse der Petschora:

7. Y d s h e d  L j a g a ,  rechter Zufluss, 20 Werst unterhalb des Ilytsch und 
eine Werst unterhalb des Dorfes U s t-L ja g a , entspringt aus Anhöhen, fliessl durch 
waldige und felsigte Gegenden aus Nordosten, ist gegen 100 W erst lang und hat 
an seinen Ufern viel Lärchenwälder.

8. Schor l j aga ,  rechter Zufluss, 20 Werst unterhalb, kommt von Nordosten 
aus Sümpfen, fliesst später durch ein sandiges Terrain, ist fischreich und hat an den 
Ufern Lärchenwälder; seine Länge beträgt 40 Werst.

9. N ö r d l i c h e -  oder P e t s c h o r a - M y l w a ,  linker Zufluss, 10 Werst un
terhalb der Schorljaga, mündet bei dem Kirchdorf Troizkoje in die Petschora; er ent
springt aus einem grossen Sumpf Mödarmywnjur, 15 Werist oberhalb des vom Uklül 
Ährenden Schleppweges; sein Lauf beträgt an 300 Werst, meistens durch trockene 
Waldgegenden .mit hohen, mitunter auch niedrigen Wieseinifern. Die nördliche Mylwa 
ist auch in den Sommermonaten schiffbar, hat keine Rapiden nnd ist: auf der zweiten 
Hälfte ihres Laufes ein bedeutender Fluss; seiBe Ufer sind, dicht mit Tartien und 
Fädden bewachsen. Die Mylwa bat folgende Zuflüsse: <

a. J ag j u ,  rechter Zufluss, 20 Werst unterhalb der Mylwa-<Queün imd 
5 Werst unterhalb des vom Uktül führenden Schleppweges; dieser Fluss hat beinabe 
die halbe Länge der Mylwa, ist aber nicht schiffbar.

b. Wi l e s s ,  Huker Zufluss, kommt von Norden, fliesst gegen 20 Wecst 
durch trockene Waldgegenden.

c. Dsjol jamschtschamja,  rechter Zufluss, 5 Werst unterhalb des letzten), 
ein unbedeutender Fluss.

, d. Sö'djO'l, linker Zufluss, 8 Werst unterhalb, kleiner unbedeutender HIüsb.
e. Ydshed&chtschamja,  rechter ZuAass, gegen 20 Werst lang, sehr 

fischreich.
f. W y l y l k o my n a ,  rechter Zufluss, 16 Werst unterhalb des letzteren; ein 

Meiner Fluss.
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g. Komynar wshter Kufluss, 4 Werst unterhalb des letztem. Vor vielen 
Jahren worden an tiesem Müsse SO FlussqUer-Nestec gefcudeo, welche die Syrjänen 
Komyna (Hatten) nennen, daher die Benennung des Flusses.
 h» Krestajol ,  linker Zufluss, 1© Weist unterhalb Unbedeutender Floss.

i. I l schet  Na ldeg ,  linker Zufluss, 10 Werst v o r letztens; ein kleiner 
ans Sümpfen kommender Fluss.

k. Naldeg,  linker Zufluss, 10 Werst niedriger,, ebenfalls oft aus Sümpfen 
kommender Floss. 5 Werst unterhalb der Mündung desselben, am linken Myjwa-Ufer, 
ist ein See Targowischtsche, welcher mittelst eines 2 Werst langen . Kanals mit 
Mylwa verbunden ist. Vor 200 Jahren, als die Syrjänen noch nomadisirten, fand 
hier auf einer Wiese ein lebhafter Tauschhandel zwischen den Syrjänen und Ostjaken 
statt. 10 Werst unterhalb des Naldeg liegt am linken Mylwa-Ufer der See Tykola.

1. Löpta ,  rechter Zufluss, 20 Werst unterhalb, kommt von Süden und ist 
gegen 20 Werst lang.

m. Rass ju ,  linker Zufluss, 10 Werst unterhalb; ein bedeutender Fluss, 
kommt von Norden und durchschneidet den grossen Petschora-Schleppweg der von

.Poshegodskaja nach Troizkoje fuhrt. Von der Mündung ist die Rassju 50 Werst mit
  , )

Böten schiffbar. 5 Werst unterhalb liegt am rechten Mylwa-Ufer ein See Patschjaty, 
der 2 Werst lang, und 15 Faden breit ist; an beiden Enden hat er Ausflüsse nach 
der Mylwa.

n. Ynadju,  rechter Zufluss, 15 Werst unterhalb, ist unbedeutend, kommt 
von Süden. 6 Werst unterhalb dieses Flusses, am linken Mylwa-Ufer, ist ein fisch
reicher See Daily, welcher mit der Mylwa nicht verbunden ist. '

o. Dsebol ,  rechter Zufluss, 20 Werst niedriger, ein unbedeutender Fluss, 
kramt von Südesten.

p. Njumylga,  linker Zufluss, 5 Werst unterhalb, entspringt in Sümpfen in 
der Nähe des grossen Petschorh Schleppweges. '

q. Soiwa,  linker Zufluss, 15 Werst unterhalb des letztem und 10 Werft 
Oberhalb der Mylwa-Mündung, entspringt an den Grenzen des Meseaer Kreises im 
Archangelschen Gouvernement aus den grossen Sümpfen Dsumjur. Die Soiwa wird 
vor zwei Armen gebildet, der Unke Scbödwosch, der rechte Lmwosoh; diese beiden 
Arme vereinigen sich 60 Weret unterhalb der Quellen den Schödwoseh. Erst durch 
die Vereinigung dieser beiden Arme wird die Soitva schiffbar.

Die Soiwa hat folgende Zuflüsse: 
a*. Wydra jo l ,  rechter Zufluss, *5 Werst lang; höher, liegt der jBeeg 

Lystwen Sluda. An den Ufern .dieses FtasseswwbsenLärchenwäMer. .
54*
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b'. Midscha jo l ,  50 Werst unterhalb, rechter Zufluss, 35 Werst lang.
c'. Omra,  40 Werst unterhalb, linker Zufluss, 80 Werst lang.
d'. P i l eschor ,  25 Werst unterhalb, linker Zufluss, 20 Werst lang.
e'. Badjol ,  15 Werst unterhalb, linker Zufluss, 90 Werst lang, kommt von

Norden und fliesst zuletzt nach Westen.
P. Tschus t u j a j o l  (Jagdfluss), eine halbe Werst unterhalb, 30 Werst lang.
g'. Ydshedlujol ,  2 Werst unterhalb, 20 Werst lang.
h'. Rudaj o l ,  y % Werst oberhalb der letzten Niederlassung, linker Zufluss, 

20 Werst lang.

Zuflüsse der Petschora:

7. Kosnodjo) ,  4y* Werst unterhalb der Mylwa, linker Zufluss. Unbe
deutend.

8. T i s c h j o l ,  3 '/£ Werst unterhalb, rechter Zufluss. Unbedeutend.
9. Jag jo l ,  3 Werst von letzterm, rechter Zufluss; ebenfalls ein kleines 

Flüsschen.
10. J e s o w a j o l ,  */£ Werst von letzterm, linker Zufluss. Kleines Flüsschen.
11. Pidsh,  rechter Zufluss, 12 Werst von letzterm und 6 Werst oberhalb 

des am linken Petschora -  Ufer liegenden grossen Dorfes Poktschinskaja. Er kommt 
von Nordosten aus einer bergiglen Gegend; sein Lauf ist 60 Werst lang.

12. S i d s h - P i d h s ,  rechter Zufluss, 11 Werst von letzterm.
13. Kedrowka,  liuker Zufluss, 1 Werst von letzterm.

14. Koda t s ,  linker Zufluss, 16y£ Werst von letzterm und 4 Werst unter
halb des Dorfes Kodats, kommt von Südosten, hat einen Lauf von 60 Werst.

15. Welwa ,  (syrjänisch Jelwa),  linker Zufluss, 4 Werst von letzterm,
entspringt aus Sümpfen, kommt von Nord westen; sein Lauf betrügt an 200 Werst. 
An seinen Ufern wachsen Lärchen -  und Tannenwälder. Die Welwa hat folgende 
Zuflüsse:

a. Lenawosch ,  linker Zufluss, 20 Werst unterhalb seiner Quellen, entspringt 
aUs morastigen Anhöhen, kommt von Nordoslen.

b. I t s c h e t t o b u k ,  rechter Zufluss, 30 Werst lang und trägt an seinen
Uforn viel Lerchenholz. 25 Werst unterhalb dieses Flusses, am linken Welwa-Ufer, 
ist der eine Werst lange und 70 Faden breite Ausfluss des Sees Jodyaty.

c. Ydshedtebuk,  rechter Zufluss, 2 Werst unterhalb des Jodyaty-
Au9flusses. Er entspringt aus dem Sumpfe Tebuknjur, ist 150 Wert lang; sehr 
fischreich und trägt an seinen Ufern viel Lärchenwald.
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d. Ko da t s ch ,  rechter Zufluss, iO Werst unterhalb des Ydshedtebuk und 
2 Werst oberhalb der Welwa-Mündung, entspringt aus verschiedenen Gebirgsquellen, 
ist gegen 100 Werst lang und sehr fischreich; die erste Hälfte seines Laufes ist 
durch morastiges Hügelland, später bis zur Mündung durch trockene hohe Waldgegen
den; seine Ufer enthalten viel Lärchenwälder. 12 Werst unterhalh der Welwa- 
Mflndong und 6 Werst unterhalb des Dorfes Milrofanowa ist am linken Petschora- 
Ufer der 1 Werst lange Ausfluss des Sees Iwowoi ,  der 2 Werst lang, 100 Faden 
breit und 4 Faden tief ist. Die Ufer dieses Sees sind reich an Lärchen- und Zir
belwäldern.

Zuflüsse der Petschora:

16. Neftajol ,  linker Zufluss, 32 Werst unterhalb der Welwa -  Mündung. 
Ein unbedeutendes Flüsschen.

17. Scherdinaju,  linker Zufluss, 33 Werst von letzterm; kommt Yon 
Westen und ist 40 Werst lang.

18. Kylym, rechter Zufluss, 21 Werst unterhalb des letztem, kommt von 
Südosten aus Sümpfen, ist gegen 80 Werst lang. Er hat folgende Zuflüsse:

a. J ö r a w o s h ,  Huker Zufluss, 25 Werst unterhalb seiner Quellen; ein 
unbedeutender Fluss.

b. Woiwosh,  rechter Zufluss, 20 Werst unterhalb des Jörawosh, ist lür 
Böte schiffbar, und fischreich.

Zuflüsse der Petschora:

19. Soi ju ,  linker Zufluss, 24 Werst von letzterm, kommt von Südwesten, 
ist 40 Werst lang, fliesst durch hügelligtes Land, ist sehr fischreich; auf der Hälfte 
seines Laufes nimmt dieser Fluss den 'von Norden fliessenden Woiwosh auf, der
gegen 20 Werst mit Böten zu befahren ist.

20. Ljöm,  linker Zufluss, 8 Werst von letzterm; er kommt von Nord
westen aus grossen Sümpfen, hat einen Lauf von 150 Werst, fliesst durch trockene 
hohe Waldgegenden. Der Ljöm hat folgende Zuflüsse-:

a. Dynju,  linker Zufluss, 20 Werst yon den Quellen des ljöm , kommt
aus hügelligten Gegenden; ist unbedeutend.

b. Lya- jö l ,  linker Zufluss, 20 Werst von letzterm, fliesst durch trockene 
Waldgegenden, ist auch unbedeutend.

o. Lenawosh,  linker Zufluss, 4 Werst von letzterm, kommt von Nord
westen aus trockenen Waldgegenden, ist fischreich.
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d. Jo l ,  Hriks, 5 Werst niedriger, entsprmgt in der Mühe des Ljöm 
aus Sümpfen, fliesst durch 'trookene Waldgegenden, ist 60 Werst lang, reich an 
Fischen, unter denen die Cbaijnse am biufigsten verkömmt.

e. Ljömjol ,  rechter Znflnss, 4 Werst niedriger, fliesst aas sumpfige* 
Gegenden, ist unbedeutend.

f. Kupljömjol ,  rechter Zufluss, 2H  Werst von letztem, kommt van 
Süden, ist 20 Werst lang.

g. Kupjol ,  rechts, 20 Werst von letztenn, kommt von Süden, istunbo- 
deutend; sehr fischreich.

h. W o s h a j o l ,  rechts, 10 Werst von letztem, kommt von Süden, ist 
nicht schiffbar, doch sehr fischreich.

i. Kydsjojol ,  rechts, 10 Werst unterhalb, kommt von Süden.
k. Pe ra ju ,  rechts, 20 Werst unterhalb des letztem, mit Böten nicht zu 

befahren, kommt von Südosten, ist fischreich.
1. U ldorpe ra ju ,  rechts, eine halbe Werst oberhalb der Ljöm-Mündung, 

kommt von Süden, un9chi(Ibar, aber fischreich.
Fernere Zuflüsse der Petschora:

21. G u d y r j a - w i s ,  links, 3M Werst vom Ljöm; zwei Ausflüsse aus den 
nördlich von der Petschora gelegenen grossen und kleinen G udyrja-See, die sehr 
fischreich sind. Der kleine Gudyrja-See ist 5 Werst, der grosse etwa 10 Werst 
vom Ufer entfernt.

22. Matkinju,  rechter Zufluss, 1 1 ^  Werst von obigen beiden Gudyrja-wis, 
ein bedeutender Fluss, der von Süden kommt und IV* Werst unterhalb der Insel 
Kutschpocbsjadi in die Petschora mündet.

23. W u k t y l ,  rechter Zufluss, 10M Werst unterhalb des Matkinja, kommt 
von Südosten und nimmt nach einem Lauf von 50 Werst, und 20 Werst oberhalb 
der Wuklyl-Mündung von Süden, den Fluss Wuktylvrosh auf. Der Wuktyl entspringt 
aus Anhöhen, der Wuktylwosh aus Sümpfen.

24. Podt scher j e ,  rechter Zufluss, 10K  Werst unterhalb des WaktyL 
Die Quellen des Podtscherje sind nordöstlich von den Anhöhen Ydscked-Parma; gegen 
100 Werst fliesst der Strom durch felsigte steile Berge,, hat viele Rapiden und ist 
reissend. Der Strom ist sehr fischreich, besonders an Laohs; seine Ufer tragen 
Tannen- und Zirbelwalder, die von den Pefejägera besucht werden. An den obern 
Gegenden des Podtscherje nomadisiren die Ostjaken, welche sich mit Fischfeng 
beschädigen. Der Podtscherje bildet mit seinen zwei Mündungen, die etwas mehr 
als eine Werst auseinander liegen, ein Delta.
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25. Kosla ,  linker Zufluss, 3M Werst unterbatt des Podtseheqe, ainimt 
SBinon  Anfang m sumpfigen Gegenden; 40 Werst oberhalb seiner Mündung wird der 
Fluss durch die Vereinigung mit einem ändern, welcher von Nordwesten kommt, Gur 
Bötn fahrbar; er ffinsst meistens darob trockene Waldungen.

26. Ydscbidjol ,  Dnker kleiner Zufluss, 39 Werst von letztem.
27'. Sch t schugor ,  reotater Zufluss, 4 Werst von letzterm; er entspringt 

im Urätgefairge an den Grenzen des Tobolskischen Gouvernements, in der Nflhe des 
Sergkamms Karka-is, und wird von zwei unbedeutenden Armen gebildet. £r flieset 
gegen 100 Werst durch steile felsigte Abhänge mit reissender Schnelle; darauf nimmt 
er im Ganzen dnen norwestlichen Lrntf, und ergiesst sich eine Werst oberhalb des 
Dorfes Ust -  Schtschugor in die Petschora; seioe Länge beträgt an 200 Werst. 
Dieser Fluss ist reidh an allen Fischarten; das Wasser ist durch seine besondere 
Klarheit bemerkenswert!!. Kinn geraume Strecke von seiner Vereinigung mit der 
Petschora unterscheidet man noch ganz deutlich die Gewässer der beiden Flüsse.. 
An den ehern Tbeflen des Schtschugor kommen die Oslfaken mit ihren Rennlhier- 
heerden zum Sommer herüber. Nächst dem Ussa -  Strom ist der Schisobugor der 
grösste rechte Zufluss der Petschora. Seine Ufer tragen Tannen-, Fichten- und 
Zirbclwälder. Der Schtschugor bat folgende Zuflüsse:

a. Wo l ok owk a ,  rechter Zufluss, mündet in den Schtschugor, 120 Werst 
unterhalb seiner Quellen.

k  Te rgowoi ,  rechts, 10 W'errt unterhalb; dieser Fluss kommt von Norden, 
lMesst zwischen sieden Felsen, ist sehr retssend und nur eine Tagereise aufwärts zu 
befahren; bei seiner Mündung hat auch der Schtschugor starke Rapiden.

& Rodnik ,  links, 10 Werst niedriger, eine unbedeutender Fluss, kommt 
von Südosten.

d. ]>urnei,  rechter Zufluss, 5 Werst von letzterm, kommt von Südosten aus 
dem Uralgebirge. An seinen Ufern ist ein bemerkenswerther steiler hoher Felsen.

o. Glnbnik,  rechts, 20 Werst unterhalb, 10 Werst lmg, kommt Yon 
Nordoslen.

f. T o lpas, rechts, 20 Werst unterhalb, nimmt seinen Anfang in dem Ural-
Gefeüge.

g. I l s c b e t - p a t e h ,  rechts, 20 Werst nateahfdb, kommt von Osten und 
ist 25 Werat lang.

h. Ydschedpa l ek ,  rechts, von letzterm 40 Weist, nimmt seinen Anfang 
vaii Shfahhange des Sabjja -  Gebirges , hat einet südlichen nnd südwestlichen Lauf 
gegen 80 Werst.
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Fernere Zuflüsse der Petschora:
28. Kle ine  S o p l e s s a ,  linker Zufluss, 5 Werst vom Schtschugor, kommt 

•-aas Sädwesten ans Sümpfen, ist 20 Werst lang.
29. Grosse Sopp l e s sa ,  linker Zufluss, 9 Werst von letzterm, kommt 

von Nordwesten, hat eine Länge von 80 Werst. 10 Werst Yon seiner Mündung 
liegt der bekannte Schleifsteinberg, welcher von dem Flusse durchsdinitten wird.

30. Woja ,  linker Zufluss, 18 Werst von der S o p l e s s a ,  kommt von
Südwesten, nimmt seinen Anfang an dem nördlichen Abhange des Schleifsteinberges; 
ist unbedeutend.

31. Be r es owka ,  rechter Zufluss, 14 Werst Yen letztem, kommt von
Osten, ist unbedeutend, doch ihr Böte fahrbar.

32. Sidorowka,  linker Zufluss, 4 Werst weiter. Unbedeutend.
33. Po so r i ch a ,  linker Zufluss, 4 Werst weiter, kommt von Westen, ist

unbedeutend.
34. Perebor ,  rechter Zufluss, 15 Werst niedriger, kommt von Osten,

unbedeutend doch fischreich.
35. Sa lasna ja ,  rechter Zufluss, 3M  Werst weiter, kommt von Osten aus 

dem Uralgebirge, ist 50 Werst lang.
36. Wer chne i ,  rechter Zufluss, 4 Werst niedriger, kommt von Südosten

aus dem Sabelju-Gebirge; 40 Werst lang.
37. Oranez,  rechter Zufluss, IV* Werst unterhalb des Werchnei und 

M  Werst unterhalb des Dorfes Oranetz, kommt von den Anhöhen des Sabefya, hat 
einen Lauf von 50 Werst.

38. Chudoi ,  linker Zufluss, 5 Werst unterhalb des Oranez, kommt von
Westen, hat eine Länge von 20 Werst.

39. Kureinei ,  rechter Zufluss, 4 Werst unterhalb, kommt von Osten und
hat eine geringe Länge.

40. Kleiner  Oranez ,  rechter Zufluss, 10 Werst unterhalb, kommt von 
Osten aus sumpügen Gegenden, ist 80 Werst lang.

41. Kleine Koshwa,  linker Zufluss, y* Werst unterhalb des letztem, 
kommt von Nordwesten, hat eine Länge von 80 Werst; in der Mitte seines Larä 
nimmt er den von Südwesten fliessenden Fluss Lun wo sh auf. Beide Flüsse fliessen
durch steinigte Gegenden, sind sehr fischreich. Die Koshwah kommt aus Sümpfen,
der Lunwosh aus morastigen Anhöhen.

42. K r a s n y - j u  (Volher Fluss), linker Zufluss, 14 Werst unterhalb des
letztem.
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43. Grosse Koshwa,  linker Zufluss, 32 Werst Yon letzterm, der Fluss 
aoB aus den nördlichen Theflen des grossen Sumpfes Dsjürnjur kommen. Er hat eine 
Länge von 200 Werst von Südwesten nach Nordosten. Seine Ufer sind reich an 
Strauchwerk; der Boden des Flusses ist schlammig, weshalb der Fisch Jasei dort 
häufig ist. Die Koshwa hat folgende Zuflüsse:

a. I sakowa,  b. Tschikschina ,  c. W a s k a - K c r g a j u ,  d. Jagju.

44. Lysha,  linker Zufluss, 60 Werst von letzterm; an seiner Mündung 
liegt das Dorf Usl-Lysha. Ueber seinen Lauf und seine Grösse ist nichts bekannt.

45. Ussa,  (samojedisch Sabrejaga), rechter Zufluss, 33 Werst von letzterm. 
Er ist der grösste Fluss, den die Petsphora anfnimmt, die er bei seiner Mündung 
sogar an Breite übertriflt, Die Ussa entspringt im Uralgebjrge in zwei Armen, der 
Unke aus dem See Jupoendo, der rechte westlich vom Berg Gytje, unweit der Kara- 
Quellen. Bis zur Mündung des Jelez ist die Ussa wenig bekannt, nach den Aussagen 
der Einwohner ist ihre Länge bis dahin nahe an 200 Werst. Von der Jelez -  
Mündung bis zur Mündung der Ussa in die Petschora, ist dieser Strom im Jahr 1807 
vom Ingenieur -  Obrist Popow aufgenommen worden, nach dessen Charte die Länge 
des Stromes von der Jelez-Mündung bis zur Petschora 403 Werst beträgt. Die Ussa 
hat viele Inseln, besonders auf der zweiten Hälfte ihres Laufes; sie ist bis zur Mündung 
des Jeletz ein breiter Fluss und mit grössem Böten zu befahren; ihre Ufer bieten 
meistens einen bequemen Zugweg. Oberhalb des Jelez sind die Zuflüsse der Ussa 
wenig bekannt.

a. Tonsö ,  links, entspringt iin Uralgebirge am Berge J e g a n e p a i ,  (abge
sonderter Stein).

b. J e l ez ,  links, entspringt im Ural am Berge Jelez. Dieser Fluss ist von 
der Mündung der Simarucha ebenfalls von Popow aufgenommen. Von der Mündung 
der Simarucha bis zur Jelez-Mündung ist der Jelez 40 Werst lang, mit vielen 
Rapiden. Er hat folgende Zuflüsse:

a'. S imarucha  oder Gorlo -  o s t r o wsk a j a ,  rechter Zufluss, 40 Werst 
oberhalb der Jelez-Mündung, ein kleiner unbedeutender Fluss, vom Obersten Popow 
aufgenommen und nivellirt

b'. Chardjaga -  ko, (Lärchenbaum-Flüsschen), entspringt südlich vom 
Berge Jeganepai, rechter Zufluss, 25 Werst von der.Jelez-Mündung.

c'. Chadj r jaga-ko oder J e l e w a - o s t r o w s k a j a ,  (Fichtenbaum-Flüsschen), 
linker Zufluss, 10 Werst unterhalb des letztem, entspringt aus dem jBerge Pajerr 
(Herrenberg).

55
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Fernere Zuflüsse 4er Ussa:
c. W o r k o t a ,  rechter Zufluss, 21 Werst vom Jelez, kommt von Norden 

aus fler Tundra.
4. Kotschpel ,  linker Zufluss, 12M Werst unterhalb, kommt aus dem Ural- 

Gebirge, ist gegen 70 Werst für Böte fahrbar.
e. Sjoida ,  rechter Zufluss, kommt l l y i  Werst unterhalb aus: der Tundra,

aus dem Sec Charowei, und ist mit Böten nicht zu befahren.
f. Lönwa,  linker Zufluss, 100%  Werst unterhalb, ist bedeutend, entspringt 

im Uralgebirge vom Berge Charuta; er ist gegen 150 Werst schiffbar. Die Lönwa
, hat folgende Zuflüsse:

a'. Jünjaga ,  (stiller tiefer Fluss), rechts, kommt aus dem Ural. An der
Juhjaga haben die Syrjänen an mehreren Stellen temporäre Niederlassungen, wo
Rennthierfelle bearbeitet werden. Die Jünjaga hat folgende Zuflüsse:

a". Logor ta ,  links.
b". Choila,  links, entspringt aus dem Berge gleiches Namens.

Fernere Zuflüsse der Ussa.
g. Chusmor,  (russisch grosse Rogowaja), rechts, 52y i  Werst unterhalb, 

entspringt in der Tundra aus dem See Padimci. Der Chusmor ist ein grösser schiff
barer Strom, an 300 Werst lang* zwei Drillheil seines Laufes hat er in der Tundra,' 
das letzte Driltheil ist an den Ufern mit Wald bewachsen. An diesem Flusse haben 
die Ishmer temporäre Niederlassungen. Der Chusmor nimmt einige Zuflüsse aus den 
Anhöhen Pajemboi auf.

h. Charuta ,  links, \\y%  Werst unterhalb, ein kleiner Fluss, kommt aus 
dem Uralgebirge.

; i v

i. Kolschmas,  links, 18»/* Werst von letzterm, tritt aus dem Uralgebirge; 
an seiner linken Mündung sind Syrjänen-Hütten.

k. Kost ja,  links, 6 Werst unterhalb, kleiner Fluss, kommt aus dem UraL 
An der Mündung haben die Syrjänen Hütten.

1. Zwei kleine Flüsse Adak,  27*/^ Werst von letztem, der eine Yon Süden  ̂
der andere von Norden. Ocstlich von diesen beiden Flüsschen liegen die Adak-Bcrge, 
gegen 2 Werst längs der Ussa. Diese sind steil in Form von Thürmcn, besonders 
am nördlichen Ufer. Die Adak.-Berge bestehen aus Kalkfelsen und sind gegen 
200 Schuh hoch. An dem Adak-Berge, südlich Yom Strom 7 Werst davon entfernt, 
entspringen Minaralquellen, die ganz den Geruch des Schieespulvcrs haben sollen. 
Am südlichen Adak-FIussc ist eine Fischerhülle der Syjänen.



m. Chyrmor,  syrjänischA dsw a, ein grotter Fluss, mündet 5*4 Werst 
westlich von den Adak-FKlssen in das rechte Ufer der Ussa. Der Chyrmor entspringt 
weit in der Tundra aus den Seen Waschulkiny, von denen einer sehr gross sein 
soll. Dieser See wird aus den Aähöben Cbaundei gespeisst. 25 Werst oberhalb 
seiner Mündung sind die Kalkfelsen der Adak-Berge noch sichtbar, nur bedeutend 
niedriger. Am linken-Ufer des1 Chyrmor, 25 Werst von der Mündung, sind wanne 
Mineralquellen, die in den strengsten Wintern nie zufrieren; diese warmen Quellen 
sollen keine Minerallheile enthalten. Der Chyrmor ist gegen 300 Werst lang, eirt 
tiefer grösser Fluss. An seinen Ufern haben die Syrjflnen an mehrern Stellen Nieder
lassungen. Der Chyrmor hat mehrere Zuflüsse, von denen nur die Namen bekannt 
sind. Von der Quelle angefangen sind die linken Zuflüsse folgende:

Neröi jaga ,  3(e Njadei ta-  2te Njadei t a ,  isle Njade i t a ,  Myla,  
I s jaschor .  Rechter Zuflwar Ch’o s s j a d a . — Alle diese Zuflüsse kommen hus der 
Tundra.

Zuflüsse der Ussa:
n. Makar icha ,  rechter Zufluss, 64*4 Werst vom Chyrmor, kommt von Norden 

aus der Tundra.
o. Synja,  linker Zufluss, 27M Werst von der Makaricha; gross und 

scMfltar. Sie entspringt zwischen dem nordöstlichen Theil des Sabfja-Gebirges. Die 
Synja ist bekannt durch ihren ergiebigen Fischfang. An ihrer linken Mündung sind 
mehrere Fischerhütten. Die Ufer-der Synja tragen gute Wähler und 40 Werst oberhalb

4

ihrer Mündung sieht man schon Zirbelwfllder. Die Synja hat mehrere Zuflüsse:
links die Woja,  aus dem Ural kommend; rechts die Kosla nnd Küsras.

p. Kolwa,  samojedisch T ö t s o h j a ga ,  rechter Zufluss, 27 Werst von der 
Synja, und 15^4 Werst von der Ussa-Mündung; sie entsprihgt südlich vom Grosslands-: 
Rücken, der die Wasserscheide zwischen den Zuflüssen der Ussa und denen des Eis
meeres bildet Die Kolwa entspringt aus einer Menge kleiner Seen, hat zuerst eine
südöstliche, dann einen südwestlichen und zuletzt eitlen südlichen Lauf, und
viele Krümmungen. - Die Kdlwa ist der grösste Zufluss der Ussa, und Weit hinauf 
schiflbar. Am linken Kolwa -  Ufer, 5 Werst oberhalb ihrer Mündung, befindet sich 
das einzige Samojeden-Dorf in der ganzen Gros stands-Tundra. Nur hier wohnen die 
Samoyeden in Häusern, halten Ktlhe und Schafe. Hier iBt eine Missiohs -  Kirche für 
alle christliche Samojeden der Grosslands-Tundra. Das Dorf hat 9 Häuser, von denen 
6 den Samojeden gehören, die ändern beiden den Geistlichen. Weiter hinauf sind 
ebenfalls einzelne Hätten, wo Rednthierfefle' bearbeitet werden. Die Kolwa hat mehrere 
ZüflüsSOj von denen man auOb nur wenig weiss. Unke: Najuga,  Kolwawis,

55*
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Sandiwei ,  L y d u j a g a ,  Chutöjaga.  Rechts: Jün jaga ,  Wysse rwi s ,  Kytanwis,  
Charäjaga ,  Sandroraä.  Die Kolwa ist der letzt» Zufluss der Ussa.

Fernere Zuflüsse der Pelschoca:
46. Andrusohkina ,  rechter Zufluss, 19 Werst von der Ussa, kommt aus 

der Tundra.
47. Kir juga,  linker Zufluss, 3x/ x Werst von letzterm.
48. Andrusch i aa ,  rechts, 20 Werst von der Kirjuga. Der Mündung 

gegenüber liegt die Insel Bain-di.
49. Läja,  samqjedisch Chabä jaga ,  rechter Zufluss, 7 Werst von letztem, 

kommt gabelförmig aus, zwei grossen Tundra-Seen. An den Ufern wachsen gute 
Wälder.

50. Pe t r u s ch i n a ,  auch P e s l s c h a n k a ,  rechts, 9 Werst von der Chabe- 
jaga. Der Mündung gegenüber liegt die Insel Proskanski mit dem kleinen Dorfe 
Proskan.

51. Deni sowka,  rechter Zufluss, 10 Werst von letzterm; etwas unterhalb 
liegt die Insel Denisowka.

52. L e b j a s h j a - j u ,  rechter Zufluss, 38 Werst von letztem, kleiner Fluss.
53. Mutnaja,  rechts, 8 Werst von letztem.
54. K y s y r a s s - j u ,  linker Zufluss, 26 Werst von letztem, unbedeutend. 

Oberhalb seiner Mündung ist die Insel Torka-di.
55. Durga  t s c h o r k a ,  rechts, 6 y t Werst von letztem, etwas unterhalb 

der Mündung liegt die Insel gleiches Namens.
56. Erster Fluss Dwoinik ,  (Zweifluss}, rechts, 9 y i  Werst von letztem, 

unterhalb seiner Mündung ist die Insel Schepelewa. Die Petschora hat hier eine 
Breite von beinahe ,2 Werst, und ein Fahrwasser von 12 bis 40 Fuss Tiefe.

57. Zweiter Fluss Dwoinik,  ebenfalls rechts, 2 Werst von letztem.
58. Tsckulei ,  rechts, 25 Werst von letzterm. Der Mündung gegenüber 

liegt die laset Pywschina-di.
59. Borow'aju, links, 4 Werst von letzterm, kleiner Fluss.
60. Pi t soha ,  linker Zufluss, 31 Werst yon letztem; ein bedeutender von

Süden kommender Fluss, an dessen Mündung die Insel Pilsoha-di liegt.
61. W o lma,  rechts, gegenüber der Pilscha -  Mündung, in deren Nähe die 

Insel Wolma-di.
62. Ishma,  linker Zufluss, 37 Werst von lelzteruw Die Ishma ist der

grösste linke Zufluss der Petschora; ihre Länge beträgt über 500 Werst, und von
der Münduqg des Tscher 457 Werst. Die Quellen der Ishma können nicht sehr
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weit von denen der Wytschegda liegen. Bis zurMündung des kleinen Blusses Tscher 
ist die Ishma höher hinauf noch 80 Werst weit mit ganz kleinen Böten zu befahren, 
aber nicht immer. Vom Dorfe Ust-Uchta bis zum Dorfe Ust-Pe{ja fliesst die Ishma 
zwischen felsigen Ufern, und hat anf dieser Strecke mehrere Rapiden, von denen die 
bedeutendsten zwischen dem Dorfe Ust -  Pejja nnd der Mündung des Flnsses Sjns-jn 
anf einer Entfernung Yon 35 Werst liegen. Die Ufer der Ishma sind verbültnissmfissig 
sehr bewohnt, und die Kirchdörler Ishma und Mokschinskaja sogar ansehnliche 
OrtschaAen, deren Bewohner im Wohlstand leben. Die Ufer der Ishma und die 
meisten ihrer Zuflüsse haben viele Waldungen, die namentlich an der Ishma ans 
schönen Lärchenbäuraen bestehen. Die Wilder an den Zuflüssen der obern Ishma 
werden von den Bewohnern der obern Wytschegda zu Jagden benutzt. Von der 
Mündung des Tscher bis zur Petschora ist die l9bma aufgenpmmen und Positionen 
der Dörfer und der Mündungen der Zuflüsse bestimmt. 30 Werst oberhalb der Tscher- 
Mündung ergiesst sich in die rechte Seile der Ishma; der

a. Sjodjol ;  20 Werst höher hinauf der
b. Woiwosh ,  und noch 20 Werst weiter der
0. Assywwosh.

Die Zuflüsse der Ishma unterhalb der Tscher -  Mündung sind:

a. Der Ros,  links, 9y£ Werst, ein kleiner Fluss.
b. Tsckulki ,  rechts, M y i  Werst unterhalb.
c. Die obere Komm, links, 13 Werst niedriger.
d. Njamet ,  rechts, 2 Werst niedriger.
e. Die untere Komm, rechts, 2 Werst weiter.
f. Die obere Oedes,  rechts, 27 Werst weiter.
g. Die untere Oedes ,  ebenfalls rechts, 14 Werst weiter.
h. Schedju,  links, 1 7 Werst  weiter.
1. Die Ai j uwh ,  rechts, 15 Werst; noch weiter
k. die Uchta ,  links, l y i  Werst, die eine der grössem Zuflüsse der Ishma 

ist. Dieser Fluss wird von den Promyschleniks der obern Wytschegda zu Jagd
zwecken besucht.

1. Sjusju,  links, Werst.

m. Dreswjanka ,  links 11 y A Werst. Vor der Mündung dieses Flusses 
liegt eine kleine Insel Dreswjanka.

n, Ki rpi l sc h jn ,  rechts, ß ,iy i  Werst,

o .  K o s s j a ,  l in k s ,  ,1 0 < /£  W e t t L
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p. Kedwa,  links, 28*/K Werst weiter, gehört zu den gröesem Zuflüssen 
der Ishma feind ist mit Böten schiffbar.

q. Oiju, rechts, 17y£ Werst; denn 
r. Isman,  rechts, i 5 y ^  Werst,
s. Nynju,  links, 7 Werst,
t. Ot sch jo ,  links, 7 Werst,
n. Les sa j n ,  links, 2 2 y i  Werst.
v. Wid ju ,  links, 21 Werst. Dieser Floss ist 50 Weist mit kleinen Böten 

zn befahren.
w. Tebyr ,  reohts, 12*^ Werst, ihr kleine Böte schiffbar.
x. Moschjn,  links, 10 Werst.
y* So b y s c h ,  rechts, 13y£ Werst. j
z. Die mittlere Kutscha,  rechts 12*^ Werst.
fi. Kut scha ,  rechts, 3 Weist.
ö. Lj amlsch ina ,  rechts, 10*^ Werst.
fl. Nijaju,  links, 3 Werst  von letztem nnd 37 y j Werst von der 

Ishma-Mündung. Die meisten Zuflüsse der Ishma sind unbedeutende PlAsschen, Aber 
deren Richtung und Lfinge noch keine Nachrichten vorhanden sind.

Fernere Zuflüsse der Petschora:
63. Ner i  za,  linker Zufluss, 2 Werst unterhalb der Ishma, ein grösser Fluss, 

der von Süden aus dem Gebirge kommt. Die Neriza ist über 200 Wrersl lang, von 
den Quellen an schiffbar und seine Ufer reich an Waldungen. Die Zuflüsse der 
Neriza sind wenig bekannt.

64. Die Pishma,  linker Zufluss, 34y^ Werst von letzterm, ist streng 
genommen kein directer Zufluss der Petschora, da sie 50 Faden oberhalb der Zylma- 
Mündung in die rechte Seite der Zylma füllt. Sie entspringt aus dem See Jamosero. 
hat zuerst einen südwestlichen und westlichen Lauf, und erst später einen nordwest
lichen; auf einer Strecke von 200 Werst ist sie schiffbar. In gerader Linie ist die 
Entfernung von Jamosero bis zur Pishma -  Mündung 115 Werst. Die Pishma hat
folgende Zuflüsse:

a. Die T s c h o m a j a  Komscha,  rechter Zufluss, 225 Werst von der
Pislitna-Mündung; ihre Entfernung von Jamosero ist nicht bekannt.

b. Swe l l a j a  Komscha,  rechter Zufluss, 10 Werst unterhalb der letztem;
kommt aus dem Gebirge und ist für kleine Böte schiffbar.

c. Umba,  50 Werst von letzterm, ein für grösäere Fahrzeuge schiffbarer 
Fluss. Sie hat mehrere Zuflüsse, unter ändern den Bedwosh,  tinks, 26 Werst
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obeehalb der Umba ~ Mündung und die Sete.dnäja,  auch links, 26, Werst oberhalb 
des Bedwosh.

d. Ratschka,  rechter Zufluss, 6 Werst unterhalb der Umba. Pieacar Fluss
fliesst zwischen Felsen, ist sehr raissend und nur für kleine Böte fahrbar,

e. Kissloi  Rutschei,  rechter Zufluss, 15 Werst unterhalb des letztem, 
ein kleiner nicht schiffbarer Fluss.

f. Wja t k ina ,  rechter Zufluss, 20 Werst unterhalb des letztem. Dieser
Fluss ist 60 Werst mit kleinen Böten zu befahren.

g. Borowoi ,  rechter Zufluss, 10 Werst weiter, nur Ihr kleine Böte schiffbar.
h. Zwei kleine Flüsse J ee ewz y ,  münden ziemlich nah aneinander 40 Werst 

unterhalb des letztem in das rechte Ufer der Pishma.
i. Syzow,  rechter Zufluss, 10 Werst van letzterm, ein kleines Gewässer.
k. Beloi  Rntschei ,  rechter Zufluss, 6 Werst von letzterm und 4- Werst

von der Pisbma-Mündung.

65. Zylma,  linker Ziifluss der Petschora, ein grösser schiflbarer, über 
300 Werst langer Fluss. Die Quellen der Zylma liegen im Timangebirge, nioht 
weit vom Jamosere. Oberhalb der Kosma -  Mündung bat die Zylma Rapiden. Die 
Ufer dieses Flusses sind reiob an LärohenwäfdCm; sie nimmt mehrere bedeutende 
Zuflüsse auf:

a. Die Mutnaja ,  rechter Zufluss, 10 Werst unterhalb des sogenannten 
Zylma-Kloslers, am linken Ufer der Zylma, das nun ganz verlassen ist.

b. Tsqhi rka ,  linker Zufluss, 30 Werst oberhalb der Mutnaja. Von ihrer
Mündung bis zum Schleppweg, welcher nach der Rotschnga führt, sind 20 Werst, 
und von da bis zu ihren Quellen 15 Werst. Die Tschirka hat viele Rapiden, welche 
Kremenzy genannt werden.

o. Rossma,  linker Zufluss, 70 Werst unterhalb des letztem, entspringt im 
Timan -  Gebirge ans mehreren Seen und vereinigt sich mit einem Arm der ebenfalls 
aus dem See Kossma tritt. Der Fluss ist gross und schillbar.

d. Rudjanka,  linker Zufluss, 15 Werst von letzterm. An den Ufern dieses 
Flusses trifft mau auf Kupfererz.

e. Nombur ,  rechter Zoflnss, 20 Werst von letzterm, ein anbedeutendes
Flüsschen. Zwei Werst unterhalb der Nombur-Mündung längs dB1* Zylma liegen die
Schlschepiny-Berge.

L Myla,  rechter Zufluss, 20 Werst von letzterm; ein gresser schiffbarer 
Strem, der in der Nähe des Junosero entspringt.
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g. Tobysch ,  linker Zunuss, 10 Werst von letzterm. Er hat mehrere 
Quellen im Timan -  Gebirge, deren vereinigte Gewässer diesen grossen schlflbaren 
Flnss bilden.

b. Ussa,  rechter Zufluss, 11 Werst von letzterm Und 70 Werst von der 
Zylma-Mündung.

Fernere Zuflüsse der Petschora:
66. Puta ,  rechter Zufluss, 22 Werst unterhalb, ein unbedeutender Fluss.
67. Chabar icha,  rechter Zufluss, 20 Werst von letzterm.
68. Schel ina,  linker Zufluss, 9 Werst von letzterm.
69. Soss ja ,  rechter Zufluss, 13 Werst- unterhalb des lelztern, gegenüber 

der grossen Insel Bugajew.
70. Labowka ,  linker Zufluss, 25y t Werst onterhalb des letztem. Der 

Mündung gegenüber liegt die Insel Labowka.
71. Tschipza,  linker Zufluss, 8%  Werst unterhalb.
72. J o n w a ,  linker Zufluss, i7  y i  Werst unterhalb, gegenüber ist die Insel 

Charinski.
73. Sos wa, rechter Zufluss, l i y 4 Werst unterhalb. Die Soswa ist eip 

bedeutender Fluss, der sein Wasser aus mehreren Seen erhält und den die Ishmer 
mit grossen Böten aufwärts befahren.

74. Myla,  linker Zufluss, 4y i  Werst unterhalb, entspringt aus dem grossen 
See Myla, der 7 Werst von der Petschora liegt, und ist für grosse Böte fahrbar.

75. Schapkina ,  (samojedisch Pilwörjaga, d. h. sehr tiefer Fluss), rechter 
Zufluss, 13y i  Werst unlcrhälb des letztem; sie entspringt in der Tundra aus dem 
See Pilworndo und ist schiffbar. An der Schapkina nomadisirCn die Uslzelemcr mit 
ihren Rennlhierhcerdcn.

76. Die Sula ,  linker Zufluss, 40 Werst niedriger, entspringt am westlichen 
Abhange des Timangebirgcs in zwei Armen. Im ersten Drillheil ihres Laufes ist sie 
voll Rapiden, von denen die grösste im Gebirg, Padäi (der Fall) heisst. An der 
Sula befinden sich zwei Dörfer, Kotkina und Myssowa, von denen das letzte von 
Samojeden bewohnt wird, von der Sula-Mündung 40 und vom Dorf Wehkowisjatsch- 
naja ebenfalls 40 Werst entfernt ist. Die Sula hat mehrere Zuflüsse:

a. Pombongy ,  linker Zufluss, kommt aus dem Gebirge.
b. Schut sch j a ,  (Salurejaga), linker Zufluss; entspringt ans einem See im

Gebirge.
c. Soima,  linker Zufluss, 70 Werst unterhalb des letztem, kommt von Norden 

aus vielen Seen der Tundra, und wird durch die Veitindong mit dem grossen See
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Un^uga, mittelst des kleinen Flusses Urdjuga Wiska, schiflbor. Die Soima hat eben
falls mehrere Zuflüsse:

a'. links den Anute i ,  der aus dem grossen See Anutei tritt, welcher über 
30 Werst im Umfange hat.

br. Die Chwostowäja ,  (Taiwöfjaga), welche aus dem See Taiwoto ent
springt und ein schiflbarer Fluss ist.

c'. Die Mochowäja, (Njadejaga), entspringt aus der Tundra, nahe am Meere, 
und ergiesst sich iu die rechte Seite der Chwostowäja.

77. Wiska ,  linker Zufluss der Petschora, 7 Werst unterhalb der Sula, 
entspringt aus einem grossen See Materwisjatschnoje; die Wiska ist 40 Werst lang, 
mit kleinen Böten zu befahren und sehr fischreich. Nicht weit von ihrer Mündung 
liegt am linken Ufer das grosse Dorf Welikowisjatschnaja.

78. S ä dü ja ga ,  linker Zufluss, kommt in der Timanschen Tundra aus
mehreren Seen und mündet 15 Werst oberhalb des Dorfes Oksina. Nach Aussagen 
der Einwohner sollen an diesem Fluss Salzquellen angelroffen werden.

79. Changarei ,  linker Zufluss, kommt Von Norden aus mehreren Seen und 
mündet dem Dorfe Golubkowo gegenüber in die Petschora.

80. Küja,  (Njöljaga, d. h. kleiner Fluss), rechter Zufluss, entspringt in der
Tundra aus dem See Pursundni und ergiesst sich 2 Werst unterhalb des grossen
Dorfes Küja in den Kuiskoi Schar. Die Küja hat Zuflüsse: die Bel a j a  rechts und
unterhalb dieser die Nörnjaga  (Nordfluss), beide kommen aus Seen.

81. Pä tumboi ,  rechter Zufluss, kommt aus der Tundra und mündet dem 
Dorfe Pöilowa gegenüber in die Petschora.

82. Ort ina,  letzter rechter Zufluss der Petschora, kommt ebenfalls aus den 
Tundra-Seen. An der Ortina sieht man kleine verkrüppelte Fichtenbäume.

83. u. 84. Die J angu te i  und die Kusnezkaja ,  entspringen beide ans
Seen in der Lapta (Flachland). Die Kusnezkaja ist der letzte linke Zufluss der 
Petschora.

Zuflüsse des Eismeeres, westlich von der Petschora-Mündiuig, sind:
XVIII. Pes t schanka ,  54y^ Werst westlich vom Cap Russkoi Saworöt, 

ein unbedeutender Fluss.

XIX. Die Kolokolkowa,  43*/^ Werst von letzterm, ein kleiner Fluss, der 
ans Seen in der Tundra entspringt und sich in die grosse Bucht Kolokolkowa ergiesst, 
welche für grössere Böte und Karbassen genügende Tiefe hat. Am östlichen Vor
gebirge dieser Bucht stehen mehrere Hätten, in denen die Pustoserer sich bei ihrem

56
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Robben- und Seehandsfang versammeln. Südwestlioh von dieser Blicht liegt nicht
weit vom Fesllande, die Insel Sengeiskoi. Das westliche Ende der Strasse, welche 
diese Insel vom Fesllande trennt, heisst der obere Schar, das östliche der untere 
Schar. An diesen beiden Enden sind wiederum Hütten erbaut, die den Postoserem 
als Vcroinignngspunkt zum UeberschifTen nach der Insel Kolgujew dienen. Am obern 
Schar steht eine Kapelle zum heiligen Nicolai.

XX. Seng,  2 Werst  von der Mündung der Kolokolkowa-Bucht, ergiesst 
sich am untern Schar.

XXI. Kres lowaja ,  35 Werst westlicher, ein kleiner unbedeutender Fluss, 
aus Seen der Tundra.

XXII. W e l t ,  (Jersechtyjaga), 24*/2 Werst westlicher von letzterm, ein 
grösserer Fluss, ans Seen der Tundra. Die Mündung bildet eine kleine Bucht, die 
für grosse Böte, wie Karbassen und Lodji die gehörige Wasscrticfo hat, Am östli
chen Theil der Bucht sind Hüllen und eine Kapelle zum heiligen Nicolai; diese, wie 
auch die anderen ähnlichen Kapellen, werden sowohl von den Russen, als auch von 
christlichen und heidnischen Samojeden gemeinschaftlich unterhalten, indem ein jeder 
nach beendigter Jagd das Seinigc nach Vermögen dazu beitragt, wobei von den 
verschiedenen erlegten Thicrcn immer dieselben bestimmten Theile gegeben werden. 
Die Mündung des Welt dient den Mesener Russen als Versammlungspunkl zur Ueber- 
fahrt nach Kolgujew.

Ein Zufluss des Welt ist die Gik t s cha ,  aus Seen der Tundra.
XXIII. J a r o w a t a j a  oder J a r y sh n a ,  20K  Werst westlich vom Welt, ein 

bedeutender Fluss wegen seiner Mündung, wo grosse Böte einkehren können. Er 
entspringt aus Seen der Tundra.

XXIV. Schumowka ,  i i* / t  Werst westlich von der Jaryshna; ein kleiner
Fluss.

XXV. Gornos ta l ,  14 Werst von der Schumowka, ebenfalls ein kleiner
Fluss, unweit des Vorgebirges Swätoi-Noss; dieses Vorgebirge ist eine lange schmale
steinigte Landzunge, auf welcher man im Herbst Treibjagden auf Steinfüchsc hält, 
und deren viele erlegt.

XXVI. Shelesnaja ,  12V£ Werst südlich vom Swätoi-Noss, kommt aus dem 
Gebirge und ergiesst sich nördlich von der Indiga-Mündung; dieser Fluss ist ebenfalls 
unbedeutend.

XXVII. Die Indiga ,  (Piyaga), 13V* Werst von der Shelesnaja; ein bedeu
tender überall schilTbarer Fluss, entspringt aus mehreren Seen der Tundra, welche
den Namen der Indiga-Seen, Pajagandö, führen. Die Indiga schneidet das Gebirge
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unweit ihrer Mündung an einer Stelle, die den Namen Woröta (Pforte) führt. Bei den 
Mesener Russen ist die Indigabuchl als ein sicherer tiefer Hafen bekannt, zu der ein 
Fahrwasser von wenigstens 20 Fuss führt. An der Mündung des Flusses wird der 
Omul häufig gefangen und die am linken Ufer gelegene Hütte schlechtweg Omul 
genannt. Höher an der Indiga, unweit der Mündung des Flusses Belaja, haben sioh 
zwei Mesener Russen, die Gebrüder Popow, niedergelassen, welohe mit den Timan- 
schen Samojeden in lebhaftem Handelsverkehr stehen, und Fahrzeuge nach Nowaja- 
Seroija und Kolgujew zu Seejagden aussenden.

Die bedeutenderen Zuflüsse der Indiga sind: 1. die Swet la ja  und 2. die 
Belaja,  linke Zuflüsse, die beide im Gebirge entspringen; letzterer, aus dem See 
Kamenoje Osero (Stein-See), schneidet das Gebirge an einer Stelle, die ebenfalls 
Woröta genannt.wird. Eine Werst oberhalb der Popowschcn Niederlassung mündet 
in die rechte Seile der Indiga, ein kleiner Fluss, welcher aus dem südlichen Theil 
des Indiga Sees entspringt. In den beiden Flüssen Swetlcga und Belaja wird durch 
Abdämmungen der Fisch Golez in grösser Menge gefangen.

In den nordwestlichen Theil der Indigabucht, Werst von der Indiga -  
Mündung, fällt der kleine Flus

XXVIII. Ljamtscha.
Zwischen dem Vorgebirge Tschaizyn, (samojedisch Pai-mäl, Steinende) und Bannin,' 

6/ i  Werst westlicher von der Ljamtscha mündet der Fluss
XXIX. Wasskina,  der unbedeutend ist. Das Cap Bannin bildet den nord

östlichen Theil der Tscheskaja-Bucht, und die meisten in sie mündenden Flüsse sind 
von geringer Bedeutung.

XXX. Rumänischnaja,  17 Werst von der Wasskina.
XXXL Ts ohoma j a ,  5 Werst  südlicher Yon letzterm'.
XXXIL We l i k a j a ,  8 Werst von letzterm.
XXX1U. Pes t schanka,  8 y l  Werst von letzterm.
XXXIV. W ol ön ga ,  18 Werst von letzterm, wird von zwei Armen im Timan- 

Gebirge gebildet, und ist der fischreichste Fluss im ganzen Timanslande, der Lachs, 
Kurasha, Golez in grösser Menge liefert.

XXXV. Pr ischat iniza,  9 Werst  von letzterm.
XXXVI. Pri s cha t j enok,  4 Werst westlicher.
XXXVII. Pöschiza,  11 Werst von letzterm, unbedeutend.
XXXVIII. Pöscha ,  l y i  VVerst westlicher von letzterm, ein grösser Flnss, 

wird durch die Vereinigung zweier Arme gebildet, deren östlichere aus dem Timan- 
Gebifge, d e r  westlichere aus Seen der Tundra tritt, der Gesammllauf der Pöscha

56*
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beträgt an 200 Werst; an ihrer Mündung wird unter anderen Fisohen auch die 
Beluga gefangen. 40 Werst oberhalb der Mündung, am rechten Ufer, steht eine 
Missions-Kirche für die christlichen Samojeden der Timanschen Tundra. 15 Werst 
unterhalb der Kirche am Flusse haben die Russen eine kleine Niederlassung Kyrko- 
lowo und an ihrer Mündung einige Hütten und eine Kapelle zum heiligen Nicolai. 
Die Pöscha ist weit oberhalb der Kirche schiffbar und hat an ihren Ufern gnte Wiesen. 
Die Zuflüsse der Pöscha sind:

1. Besmoschiza ,  rechter Zufluss, der aus dem Timan -  Gebirge tritt und 
oberhalb der Kirche ausmündet.

2. Was i l j ewa ,  linker Zufluss, kommt aus Seen der Tundra und mündet 
unterhalb der russischen Niederlassung.

3. Gus i na j a ,  rechter Zufluss, kommt ebenfalls aus dem .Gebirge und fällt
in die Pöscha 10 Werst oberhalb der Mündung dieses Flusses.

XXXIX. Grabeshna,  12y£ Werst von der Pöscha. Der Name dieses 
Flusses kommt von einer Räuberbande, die während der Regierung des Zaren Alexei 
Michailowitsch aus Sibirien herüber kam, die ganze Gegend bis Pustosersk plünderte, 
und an diesem Flusse von Soldaten eingefangen wurde.

XL. Snopiza,  7*/£ Werst von letzterm, aus Seen der Tundra.
XLI. S n o pa ,  5 Werst  von letzterm, ebenfalls aus Seen. 10 Werst von

ihrer Mündung haben sich einige Russen angesiedelt, die sich von Fischfang und
Viehzucht ernähren.

XLII. Kru t ä j a ,  9 y i  Werst von letzterm, ein kleines Flüsschen.
XLIII. Omi za, 4 Werst von letzterm, auch unbedeutend.
XLIV. Oma,  2y£ Werst weiter, ein grösser Fluss, der aus Morästen und 

Seen entspringt; seino Länge beträgt gegen 200 Werst. An den Ufern der Oma 
sind mehrere kleine russische Niederlassungen, deren Erwerb in Viehzucht, Fischfang 
und Wildpretjagden besteht. Die Oma wird von den Samojeden als Grenze der Timan
schen Tundra betrachtet.

XLV. Wishfis,  3 0 Werst  westlicher, ein grösser Fluss, der aus Seen 
entspringt, die den Namen Wishäs-Scen führen. Von den Russen wird die Wishäs 
als Grenze der Timanschen und Kaninschen Tundra angesehen.

Die Timansche Tundra ist mit einer Unzahl Seen übersäet, unter denen es 
nur wenige grössere, giebt. Einer dieser letztem ist der Urdjuga-See, der einen 
Umfang von mehr als 30 Werst und regelmässige Ebben und Flulhen haben soll. 
Er liegt gegen 30 Werst in Südosten von der Popowschen Ansieddung an der
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Indiga. Gegen 20 Werst in Nordosten von dieser Ansiedelung liegen die Indiga-Seen. 
30 Werst im Norden von Popow sind noch 3 Seen, ein grösser und zwei kleinere, 
die Sorwanski -  Seen genannt. Zwischen dein Ur^juga- und den Indiga-* Seen sind 
zwei Seen Pätowo und westlich vom Urdjuga noch zwei Seen Lebjashna.

Westlich vom Wishäs und nördlich vom Flusse Ness liegt die Halbinsel 
Kanin,  die unter dem Namen der Kaninschen Tundra bekannt ist. Mit Ausnahme 
des steinigten Höhenzuges von Kanin -  Noss bis zum Cap Mikulkin, von Nordwesten 
nach Sädosten unter den Namen der Kaninschen Berge, und der sandigen Anhöhen 
zwischen den Flüssen Scbomochscha und Kija von Süden nach Norden, unter den 
Namen der Schomochowschen Berge bekannt, ist das Kaninsche Land, ein flaches 
Tundra-Land, voll Moräste und Seen und kleiner daraus entspringender Flüsse. Das 
Moos der Kaninschen Tundra ist seiner Nahrhaftigkeit und Güte wegen, ein sehr 
gutes Futter der Rennthiere. Die in der Kaninschen Tundra mündenden Flüsse sind 
folgende:

1. Pe repusk ,  iO‘/ 2 Werst westlicher vom Wishäs; ein nicht ganz kleiner
Fluss.

2. Golubniza,  11 Werst westlicher, unbedeutend.
3. Der k l e ine  Pe repusk ,  73/^  Werst westlicher, ein kleines Flüsschen.
4. Wedröwa,  2 4 Werst  westlicher, auch unbedeutend.
5. Tschöscha ,  39 '/. Werst weiter, kommt aus der Tundra undislwegen 

ihrer Verbindung durch den See Parusnoje mit der in’s Weisse Meer mündenden 
Tschisha bedeutend und für Böte schiffbar.

6. Die g r os se  Soba l s ch j a ,  IC1/* Werst nördlich Yon letzterm, kommt 
aus der Tundra.

7. Die kleine Sobalschja ,  3 Werst  von letzterer, ein kleiner aus der 
Tundra fliessender Bach.

8. J a rowa ta j a ,  6 Werst weiter, ein Fluss aus Seen der Tundra.
9. Grosse Gubistaja,  18«/£ Werst weiter, aus der Tundra.

10. Kleine Gubistaja,  2 / z Werst weiter, aus der Tundra.
11. S jaga ,  Werst weiter, kleiner Fluss aus der Tundra.
12. Die erste Krutäja ,  \ y i  Werst weiter, aus der Tundra, unbedeutend.
13. Die zwei te Krutäja,  2 y \  Werst weiter, unbedeutendes Flüsschen aus 

der Tundra.
14. Kostyl ioha,  3 y 2 Werst weiter, aus der Tundra.
15. Polowinnoi ,  6 y t Werst weiter, aus der Tundra, ein unbedeutendes 

Flüsschen.
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16. Dwoinik,  10 Werst weiter. Diesen ans der Tundra kommenden Floss 
bilden zwei Arme, die sich beide zu einer Ausmündung in's Meer vereinigen.

17. Shemtschüshnaj  a, 9«/£ Werst weiter, der erste aus dem Gebirge 
kommende Fluss. 21 y'^ Werst von der Mündung der Shemtschushnaja ist eine Bucht, 
die Rolhc genannt, welche für grössere Seeböte gegen Nord- und Westwinde Schutz 
bietet. Von der rothen Bucht bis zum Cap Peszowoi sind 7 Werst. Dieses Cap 
bildet ebenfalls eine sichere Bucht, die gegen W est-, Nord- und Nordost -  Winde 
schützt.

Vom Cap Mikulkin bis zum Kanin -Noss kommen alle in’s Eismeer fallende 
Flüsse aus den Kaninschcn Bergen, die sich gegen Nordoslen verflachen, nach Süd- 
westen aber steile Abhänge bilden. Diese aus den Gebirgen kommenden Flüsse sind 
fischreicher als jene aus der Tundra entspringenden; besonders wird der Golez hier 
viel gefangen. Der erste Fluss im Norden Yon Cap Peszowoi ist die

18. Pes l schanka ,  7 Werst vom Cap Peszowoi.
19. Rybnnja ,  S y i  Werst von letzterm.
20. Kambäln i za ,  31>^ Werst von letzterm, ein grösserer Fluss, dessen 

Mündung eine für Sccbötc sichere Bucht bildet, aus welcher man die Ueberfahrlen 
nach Kolgujew unternimmt; hier sind auch mehrere Hütten erbaut.

21. Manöwa,  28 Werst im Norden von dem letztem.
22. Senövva,  13 Werst von letzterm.
23. Krestöwaja.
24. 3foskwinä,  2 0 ^  Werst in Nordwesten von letzterm.
25. Krynka,  22y^ Werst von letzterm.

Von allen diesen Flüssen sind die beiden letztem besonders reich an Golez. 
Von der Krynka bis zum Kanin-Noss sind noch 3 8 y i  Werst. 21 Werst im Süden 
vom Kanin-Noss ist das Cap Tarchanow, wo Rille und Felsen einen für grössere 
Seebölc sicheren Ankerplatz bilden. Vom Cap Tarchanow, 10 Werst in Südosten, 
liegt das Cap Mäsgin, ein Sammelplatz zum Belugafischfang. Die weiter folgenden 
Flüsse ergiessen sich nach Westen in’s Weisse Meer.

26. Die kleine Lasar icha,  22 y i  Werst südlich vom Cap Tarchanow, 
kommt aus dem Gebirge.

27. Die grosse  Lasa r i cha ,  3*/£ Werst südlicher, kommt ebenfalls ans dem
Gebirge.

28. Die kleine Bugrüniza,  l y i  Werst südlicher, ein kleiner Fluss aus 
dem Gebirge.
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29. Die grosse  Bugräniza ,  5 y i Werst südlicher. An der Mündung dieses 
Flusses sind mehrere Hüllen und eine Kapelle zum heiligen Nicolai.

30. Die Sä ln i za ,  8 Werst südlicher, der letzte aus dem Gebirge kom
mende Fluss.

31. Torna ,  14y2 Werst südlicher, entspringt ans vielen Seen der Tundra.
32. Mestna,  3 / 2 Werst südlich von letzterm, kommt aus Seen der Tundra.
33. Kümbalniza.
34. Schöina,  13y^ Werst von der Mestna; dies ist ein grösserer aus

vielen Seen kommender Fluss, an dessen Mündung grosse Seeböte gute und sichere 
Ankerplätze finden. Die Schöina hat einen linken Zufluss: die Moslowicha.

35. Kija,  2 4 sWerst südlich von der Schöina, wird durch den Zusammen
fluss zweier Arme gebildet, welche beide aus Seen kommen; der nördliche heisst die 
kleine Kija, der südliche die grosse Kya; beide vereinigen sich erst kurz vor der
Mündung. Von hier bis zum Vorgebirge Konuschin giebt es nur einige ganz unbe
deutende Gewässer.

Das Vorgebirge Konuschin ist im Frühjahr ein Versammlungsort für eine 
Menge Promyschlcniks, die auf dem Treibeise eine ergiebige, aber mit vieler Gefahr 
verbundene Scchundsjagd treiben. Hier stehen mehrere Hütten und eine Kapelle zum 
heiligen Nicolai.

Vom Cap Konuschin bis zum Flusse Kija zieht sich ein sandiger Höhenzug 
unter dem Namen der Schomochowschen Berge, zwischen denen verkrüppelte kleine 
Fichten und Wachholdersträucher wachsen.

21 Werst südlich von der Kija ist der Ausfluss aus dem 2y£ Werst vom 
Meer entfernten See Bogatoje, der 4 Werst lang und i l/ 2 W'erst breit ist.

36. Schomochscha ,  53 Werst von diesem Ausflüsse und 1 7 Werst  
östlich vom Cap Konuschin, kommt von Norden aus den Schomochowschen Bergen.

37. Tschisha ,  8 y 4 Werst in Südoslen von letzterm, kommt aus der 
Tundra, ein schiflbarcr Fluss, wegen seiner Verbindung mit der Tschoscha bedeutend.

•38. Tschorna j a ,  7 Werst von letzterm, ein kleiner Fluss aus der Tundra.
39. Jäshma,  13‘/£ Werst von letzterm, ein bedeutender sohiflbarer Fluss, 

kommt aus dem Jashma-See in der Tundra.
40. Olcohowskaja,  15 Werst von letzterm, ein kleiner Fluss aus der

Tundra.
41. Ness,  16 Werst von letzterm, ein bedeutend grösser Fluss, kommt 

aus mehreren grossen Seen, die unter dem Namen der Okladnikoff-  Seen bekannt 
sind; sein Lauf beträgt über 100 Werst. 9 Werst von seiner Mündung am rechten



4 4 6 BEITRÄGE ZUR HYDROGRAPHIE

Ufer liegt das Dorr Ness. mit einer Missinonskircbe für die Kaninschen Samojeden, 
einem Korn- und Salz-Magazin, -wo auch Schicsspulver und einige Eisenwaaren den 
Samojeden verkauft werden. Der Ness bildet die Südgrenze der Kaninschen Tundra.
Die Anzahl der in dieser Tundra wohnenden Samojeden beläuft sich auf 400, die
im Winter zum Theil in die Waldungcu an den Flüssen Ness, Wishäs und Oma
ziehen, zum Theil bis Mesen und sogar nach Archangel gelangen.

17 Werst südlich vom Ness ist der Fluss Mgla,  den zwei Arme, die kleine 
und grosse Mgla, bilden; Beide kommen aus Seen. An der Mündung zwischen dem 
Vereinigungspunkte dieser Arme steht das Dorf Kotkina oder Mglenskoje. 41 Werst 
südlicher von der Mgla ist die Mündung des grossen Stromes Mesen, von der rechts 
das Cap Räbinowa, links Cap Apowrski liegt.

Sömsha,  8 Werst oberhalb Cap Räbinow, rechter Zufluss des Mesen, ein 
bedeutender Fluss, entspringt aus den Sömsha -  Seen. An der Mündung links liegt 
das Dorf Sömsha mit einer schönen Kapelle zum heiligen Nicolai. 15 Werst ober
halb der Sömsha-Mündung am Fluss ist eine Einsiedelei.

Pyja ,  15 Werst oberhalb des letztem, kommt von Süden aus den Pyja- 
Seen, ist schilTbar und hat einige Zuflüsse.

Pesa,  rechter Zufluss, 58 Werst unterhalb der Pyja und 3 8 Werst  ober
halb der Stadt Mesen, ist ein bedeutender schiflbarer Fluss, dessen Länge nahe an 
400 Werst beträgt. Er wird durch die Vereinigung der von Süden kommenden 
Flüsse Rotschuga und Sämosara gebildet; von denen Erslcrer, eben so wie die Pesa. 
mehrere Zuflüsse hat. Diese sind folgende:

1. die Sjursowa Wiska ,  ein kleiner Fluss, welcher von Süden aus dem 
Sjursowo-See entspringt, der gegen 5 Werst lang und 2 Werst breit ist. 20 Werst 
Yom Sjursowo-See an der Rotschuga ist der Pesasche Schleppweg. Mitten anf dem 
Schlepp weg befinden sich zwei Seen, Scbleppweg-Seen, welche beide 5 Werst lang 
und durch einen Bach .verbunden sind. Aus dem östlichen See ergiesst sich ein Bach 
Rubicha, der halb verwachsen ist.

2. Kota,  rechter Zufluss der Rotschuga, 20 Werst unterhalb des Schlepp
weges.

3. Urdjuga ,  rechter Zufluss der Rotschuga, 25 Werst von der Kota,
kommt Yon Nordosten aus dem Timan-Gehirge.

4. Die Sämosara,  kommt von Süden und vereinigt sich mit der Rotschuga
60 Werst oberhalb des Dorfes Safonowa.

5. Nelmorda,  linker Zufluss der Pesa, ein unbedeutender Floss.
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6. W a r s h ,  rechter Zufluss, 5 Werst unterhalb des letztem, ein bedeuten
der Fluss, dervön Norden aus dem grossen See Warsh entspringt. Dieser Fluss ist 
bis zum See schiffbar und hat eine Länge von mehr als 100 Werst. Unterhalb 
desselben Hegt am rechten Ufer der Pesa das Dorf Safcmowa, nnd 14- Werst weiter 
am rechten Ufer JoHiina.

7. J a r o wa l a j a  Wi sk a ,  rechts, kleiner Fluss.
S. Die obere  Urdjuga,  linker Zufluss, 5 Werst von letzterm.
9. Zwei kleine Flüsse Kriwzy,  rechts, 4 Werst von letzterm.

10. Die untere Urdjuga,  links, 6 Werst unterhalb.
11. Kobylja Wiska ,  rechts, 5 Werst weiter '
12. J e rofö jewa  Wiska ,  links, 3 Werst weiter.
13. L i s t wä n i t s ch n a j a  Wiska ,  rechts, 3 Werst unterhalb.
14. Kot lowoz,  links, 2 Werst weiter.
15. Or lowez ,  linker Zufluss, 12 Werst unterhalb des letztem. Von der 

Mündung des Orlowez bis zum Dorfe Jolkina rechnet man 60 Werst.
16. Mundjuga ,  linker Zufluss, 20 Werst unterhalb des letztem.
17. Der untere Jasewez ,  linker Zufluss, 11 Werst unterhalb.
18. Tschukwiska ,  links, 4 Werst unterhalb. Das Dorf Jesewzy liegt 

i y 2 Werst oberhalb des Dorfes Bakowa und 2 Werst von der Tsckukwiska.
19. Tschema,  links, 2 Werst unterhalb.
20. Tschemeska,  rechts, l j / i  Werst weiter.
21. Pa luga ,  linker Zufluss, \ y £  Werst unterhalb.
22. Der o b e re  W ysh e l ez ,  14 Werst von letzterm. Das Dori Kalinins- 

kaja, Werst vom untren Wyshelez und 5 Werst vom Dorfe Moissejewskqa.
23. Wiska ,  links, 2 Werst vom untern Wyshetöz, ein kleines Flüsschen.
24. Der untere  Wyshelöz ,  rechter Zufluss, 5 Werst oberhalb des Dorfes 

Moissejewskaja.
25. Wir juga ,  rechter Zufluss, 15 Werst unterhalb des Dorfes Moissejews- 

kaja, entspringt aus einem See. 5 Werst unterhalb ihrer Mündung ist das Dorf 
Wirjuga

26. Der obere oder grosse  Pe lngg ,  linker Zufluss, 17 Werst von dem 
letztem.

27. Der unte re  oder kleine Pe lugg,  linker Zufluss, 2 Werst unterhalb.
28. Tsohega,  links, 25 Werst von letzterm, entspringt aus einem See. 

Am linken Ufer, der Mündung dieses Flusses gegenüber, liegt das Dorf Lobanowskaja.
29. Erste Aipa ,  rechter Zufluss, 10 Werst unterhalb der Tschega.

57
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30. Zweite Aipa,  linker Zufluss, 2 Werst von letzterm.
31. N anbass ,  linker Zufluss, 5 Werst von der zweiten Aipa und 5 Werst

von der zweiten Oschuga.
32. Zwei kleine Flüsse Oschuga ,  rechts 5 Werst vom Naabass. Die

Mündungen dieser beiden Flüsschen liegen Werst von einander entfernt.
33. Nerut sche i ,  rechter Zufluss, 12 Werst von der letztem Oschuga.
34. Zwei Elüsse Walsy,  von denen der eine in'a rechte, der andere gegen

über in’s linke Ufer, 10 Werst oberhalb des Dorfes Bytschja, mündet.
35. Lochtura ,  rechter Zufluss, 14 Werst unterhalb der Mündung des

Nerutschei, entspringt aus mehreren Seen.
36. Gyrba,  linker Zufluss, 19 Werst unterhalb des letztem und 10 Werst

von der Njafla.
37. Njaf ta,  linker Zufluss, 20 Werst von der Pesa-Mündung und 10 Werst

von dem Dorfe Popowa. Am linken Ufer ihrer Mündung liegt das Dorf Ust-Njafla.
Nach der Pesa nimmt der Mesen mehrere rechte Zuflüsse die Pylema,  den 

I r a s s ,  die Z e b j u g a ,  Kyma, Sula  und den grossen Fluss Mescn - P i s hma  auf. 
Die Mesen -  Pishma, eiu bedeutender schiffbarer Fluss, kommt yon Süden aus dem 
Timangebirge, hat zuerst einen nördlichen, dann einen nordwestlichen Lauf, nähert 
sich bis auf 3 Werst der Petsohora -  Pishma, wendet sich dann nach Westen, Süd
westen und Süden. Ein linker Zufluss der Pishma ist der Tsohel las ,  der ebenfalls 
aus dem Gebirge, in der Nähe des Berges Tschetlas, entspringt.

Nachr ichten über  die obere W y t s c h e g d a  und ihre Zuflüsse.

Nachrichten zufolge entspringt der Hauptquellfluss der Wyt schegda ,  in den 
entlegenen Waldungen an den Grenzen des Mesener Kreises, aus dem grossen kahlen 
Sumpfe D$jur-njur, an dessen südlichem Ende er durch den Zufluss des ans einem 
mächtig-sprudelnden Quell stürzenden Wassers, sogleich flir kleine Böte fahrbar wird, 
mit Ausnahme derjenigen Strecken, welche durch zusammengeslürzle Baumstämme 
versperrt sind. Die Wytschegda fliesst zunächst von Norden nach Süden 60 Werst,, 
dann von Osten nach Westen und nach Südweslen 40 Werst, von Südost nach 
Südwest 55. Hier verbindet sie sich mit einem kleineren Quellfluss, der in den 
Wäldern nicht weit von der nördlichen Mylwa, am nördlichen Abhang des unbedeu
tenden Berges Naldeg-Keröss entspringt, und von Süden nach Norden und Nordwesten 
30 Werst weil bis zu seiner Vereinigung mit der Wytschegda fliesst. Sein Lauf 
fuhrt ihn durch trockene Bergschluchten, und hat mehr grundigen als 6teinigte> 
Boden, weshalb er reich an Lochowian ist. Der Hauptarm der Wytschegda,
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'hat tnehr Sumpfigen Grund und fiiesst zwischen mortstigen Hügeln; die Vereinigung 
inher findet statt in einer trockenen Waldschlucht, die sich weit hindehnt und Strom- 
schnellen bddet. In den tieferen Stellen wird während des Laichens der Fisch Lock 
gefangen, sdnst kommen an Fischen im Hauptquellfluss die Nalima und die Chaijusa 
vor. Die anliegenden Tannen- und Zirbelwälder geben den Einwohnern Gelegenheit 
zu häufigen Jagden, besonders am Dsjur-njur, wo die Gegend reich an wilden Renn- 
thieren ist. Nach der Vereinigung dieser beiden Flüsse nimmt der Stroin eine 
Menge kleiner Nebenarme auf.

1. Linker Zuflüss Lasse inasaschör ,  7 Werst unterhalb der Vereinigung.

2. Rechter Zufluss P J a s l a - j o l ,  7 Werst unterhalb des letzgenannten, der 
den Petschora -  Schleppweg durchschneidet. Häufige Verstopfungen durch umgefaüene 
bäume machen ihn zum Holzflössen untauglich; er fliesst von Nordwesten und ist 
{gegen 80 Werst lang.

3. N i k i t a - j o l ,  rechter Zufluss, 5 Werst unterhalb des letzlern Flusses; 
er kommt von Norden, ist gegen 26 Werst lang und durchschneidet ebenfalls den 
Petschora -  Schleppweg.

3. Tarkoi to -  jo l, linker Zufluss, M  Werst oberhalb des letztem; seine 
Länge beträgt nur 10 Werst.

5. Löpdyn  Kljutsot», rechter Zifluss, 10 Werst unterhalb des letztem, 
entspringt aus den Anhöhen Löpdyn Keröss, und Ist ein unbedeutender nur 2 Werst 
langer Fluss.

6. Södju,  rechter Zufluss, 5 Werst weiter, fliesst ebenfalls von Norden 
und ist 6 Werst lang.

7. W e s h a - j u ,  rechter -Zufluss, 5 Werst unterhalb des letztem. Er fliesst 
von Osten zwischen sumpfigen Hügeln, hat eine Länge von 35 Werst und ist stellenweise 
sohiflbar; an seinen Ufern wachsen Lärohenwälder, die mir im Frühjahr geflösst 
werden können.

$. W ö r r j n ,  rechter Zufluss, 10 Werst unterhalb; seine Länge beträgt nor 
10 Werst.

9. Pus l a ,  linker Zufluss, 10 Werst unterhalb des letztem, fliesst von 
Süden, durohschaeidet den Petschom -  Schlepp weg; seine Länge beträgt wohl über 
15 Werst. An seinen Ufern wächst viel gutes Lärohenholz, das im Frühjahr geflösst 
werden kann.

10.'  S ö r d - j o l ,  linker Zufluss, 10 Werst unterhalb, fliesst von Südosten, 
ist 20 Werst lang nnd durchschneidet den Petscbora-Sehleppweg.
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11. W isi w -  j ol, linker Zofluss, 10 Wersl unterhalb, ist nQbedenlend tmä 
nur 2  Werst weit flössbar. Unweit der Mündung dieses Flusses befindet sich a m  

rechten Ufer der Wytschegda ein ansehnlicher Berg, wo ein dem Domanik Ähnlicher, 
Stein von dunkelgrauer Farbe gebrochen wird, weloher in den Kirchen der Dörfer zu 
Fus6böden benutzt wird.

12. Podor a ,  linker Zufluss, 10 Werst unterhalb des letztem, diwchschnfeidet 
den Petschora -  Schleppweg 20 Werst vom Dorfe Woldina. Seine Länge beträgt 
26 Werst, von der nur 15 für Böte fahrbar sind.

13. Eshwa Tscher  (Tscher der Wytschegda), rechter Zufluss, 5 Werst 
unterhalb, ist gegen 100 Werst weit mit Böten zu befahren, und hat eine Gcsammt- 
länge von 120 Werst. An seinen Ufern wächst gutes Lärchenholz in Menge. Seinen 
Ursprung erhält er in den steinigten Anhöhen des Olschparma Keröss aus. sprudelnden 
Quellen. Vou Nordwest kommend hat er 30 Werst von seinem Anfänge am rechten 
Ufer einen Schleppwcg von 8 Werst, welcher durch waldige Schluchten nach der 
Ishma Tscher fuhrt. Dieser Weg wird von den Bewohnern der obern Wytschegda 
und Ishma im Frühjahr und Herbst häutig besucht. Die Eshwa Tscher hat folgende 
Zuflüsse, vom Schleppweg an gerechnet:

a. Tsohomkossajol ,  linker Zufluss, 7 y ;  Werst unterhalb, gegeo 10 Wersl lang.
b. Ydshed -  schor ,  links, 2 Werst von letzterm, unbedeutendes Fiflsscheni
c. Tysohor ,  9M Werst von letzterm, kleines Flüsschen.
d. T s c h e p a n - j u ,  rechts, 6M  Werst vom letztem, ein grösserer Fluss, 

mit Böten 10 Werst zu befahren.
e. Ydshem Schor ,  links, 2 l/ t Werst weiter, unbedeutend.
f. Tschomkossjol ,  6 Werst weiter, kleines Flüsschen. .
g. Kübenpes ca j o l r ec h t s  2»/* Wersl, ein' grösserer Fluss, 3 Werst schiflbar.
h. Tr i fant schomjajol ,  rechte, 8* /K Werst weiter, kleiner Fluss.
i. J a g  Tscher ,  links, i i y i  unterhalb, 10 Worst schiffbar.
k. Wyjor  Tscher ,  (Wald Tscher), rechts, 4 Werst unterhalb des

letztem und 19 Werst von der Tscher-Mündung, ein grösserer Floss, der gegen 
70 Werst schiflbar ist. >

Fernere Zuflüsse der Wytschegda:
14. Kinshan,  rechter Zufluss, 5 Werst unterhalb der Eshwa Tscher  ̂ fliesst 

von Norden und ist 10 Werst schiflbar.
15. S ö dj o 1, rechter Zufluss, 10 Werst unterhalb; seine Länge betrag 10 Wecst.
16. Ignat  -  murtöm,  linker Zidluss, 5, Werst unterhalb, fliesst von Süd- 

oslcn, ist kaum 2 Werst lang. < i . i
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17. P a s k i d w i s k a j o l ,  rechter Zufluss; er'fliesst durch einen See und 
Mündet 6 Werst unterhalb in Ae Wytschegda.

18. Wolkunjo l ,  linker Zufluss, 5 Werst unterhalb; vön Sfldosten fliessendj 
ist er nur drei Werst schiflbar.

19. Wol ' j ,  rechter Zufluss, eine Werst unterhalb des letztem, ein bedeu
tender Fluss, der gegen 90 Werst schifTbar ist; er entspringt an den Grenzen des 
Mesener District’s des Archangelschen Gouvernements in dem sehr ausgedehnten hohen 
Plateau Otschparma. An seinen Ufern wird Thier- und Wildjagd getrieben. An den 
verschiedenen Anhöhen des Otschparma entspringen noch zwei Flüsse Ewjn und 
Eratsch.  Der erste dieser beiden Flüsse mündet in den Oedd, der sich in die 
Wischern ergiesst; der zweite aber mehr unterhalb in den Wol'j. Aus dem nördlichen 
und nordwestlichen Abhange des Otschparma entspringen noch zwei kleine Flüsse 
Posy t l  und Si lawosh,  welche beide sich in die linke Seile der Ishma ergiessen. 
Der Wol'j hat folgende Zuflüsse:

a. Borganshor ,  rechter Zufluss, der von Westen kommend 15 Werst 
unterhalb der Quellen des Wol'j in diesen fallt. Er ist 5 Werst weit schiflbar.

b. Era t sch ,  rechter Zufluss, 10 Werst unterhalb. Seine Länge beträgt 
gegen 30 Werst. Der Fluss ist an vielen Stellen durch ungefallene Bäume und 
angeschwemmtes Holz verstopft, daher nicht schiffbar.

c. J e l w a ,  rechter Zufluss, unterhalb, 10 Werst lang.
d. Burköm, linker Zufluss, 10 Werst unterhalb; gegen 10 Werst schiflbar.
e. Lökköm,  rechter Zufluss, 9 Werst unterhalb.
1 Sanka j b l ,  linker Zufluss, 5 Werst unterhalb.
g. Uly l lökköm,  rechter Zufluss, 5 Werst unterhalb.
h. Esbra jo l ,  rechter Zufluss, 5V* Werst unterhalb.
i. K st pah,  linker Zufluss, 10 Werst mrteihafb.
k. Tsohukläschor ,  linker Zofluss, 8 Werst unterhalb.
I, Ju i cb ko wj o l ,  rechter'Zufluss, 5 Werst unterhalb.

m. Dyjasjotytydi ,  recfitet11 Ztiiluisä,1 "S1’Werät  ̂ bhterbtdb.1 ll ''

n. Tyköla jol ,  rechter Zufluss, 4- Werst unterhalb.’ ’ '
-.-'inti'>*l "'ii' I- H X  ... jflnN H/Iin' '

0. A*i*,.............................................................. ..........
-■ i P r . r u h t e t ;^pfl iWn IO:!\y^fSt.jM^erhalb' :

q. Ds j ö l j a -w ö l k ü u lö s ,  rechter Zufluss, 20 Werst unterhalb des1 letztem, 
und 5 Werst oberhalb? dbr Mündung' des Wol'j. <
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Fernere Zuflüsse der Wytsohegda:
20. Koss - ju,  linker Zufluss, 3 Werßt unterhalb des Wol'j. An diesem 

Fluss ist eiue Wassermühle. 7 Werst unterhalb der Mündung des Wol’j liegt am 
rechten Ufer der Wylschegda das Dorf Woldinskaja.

21. R a ^ j o l ,  rechter Zufluss, 5 Werst unterhalb des letztem Flusses; er 
treibt zwei Wassermühlen.

22. Ras sy bs c ho r ,  rechter Zufluss, 3 Werst unterhalb.
23. Mat schekaschor  und W o l ’jd inschor ,  zwei Flüsse, die sich kur^ 

vorher vereinigen und 2 Werst unterhalb des Rassybschor in die rechte Seite der 
Wytschogda ergiessen.

24. Pomöss ,  rechter Zufluss, 2 Werst unterhalb. 1H Werst oberhalb 
seiner Mündung liegt am linken Ufer das Kirchdorf Pomosdina, dessen Bewohner hier 
drei Wassermühlen haben, und 6 Werst oberhalb des Dorfes am rechten Ufer einen 
sehr guten Gyps brechen. Die Länge des Flusses, der von Westen fliesst, heträgt 
von seinen Quellen an gegen 80 Werst. Seine Ufer und die seiner Zuflüsse sind 
mit ausgedehnten, an Wild aller Art reichen Lärchenwäldern bedeckt, deren gefällte 
Stämme aber nur im Frühjahr bei hohem Wasserstande geflösst werden können. Die 
Zuflüsse sind Folgende:

a. Ku r j a s cho r ,  linker Zufluss, 30 Werst unterhaft seiner Quellen.
b. Ydschedschor ,  linker Zufluss, 10 Werst unterhalb.
c. Dynjol ,  rechter Zufluss, 8 Werst unterhalb.
d. Lj akbadaschor ,  linker Zufluss, 5 Werst unterhalb.
e. Mi l schjawomynschor ,  linker Zufluss, 4 Werst unterhalb.,
f. Sordschor ,  rechter Zufluss, 5 Werst unterhalb. Der Mündung dieses

Flusses gegenüber, am linken Ufer, liegt das zu dem Pomosdiner Amlsbeärk gehörige
Dorf Sordjyff,  dessen auf einem erhöhten Plateau Hegendes Ackerland sich durch 
eine grössere Fruchtbarkeit auszefchnet; merkwürdiger Weise soll das Kom hier weni
ger als in ändern nordischen Gegenden dem Erfrieren unterworfen sein.

g. Kirmalschor ,  rechter Zufluss, 5 Werst unterhalb des letztem Flusses
und 5 Werst oberhalb der Pomöss-Mündung in die Wytsohegda.

Fernere Zuflüsse der Wytschegda:
25. Guba j o l ,  linker Zufluss, 2 Werst unterhalb der Pomöss.
26. Ga las t anschor ,  linker Zufluss, 2 Werst unterhalb.
27. Pyws jana jo l ,  fliesst durch einen kleinen See desselben Namens und

mündet 2 Werst unterhalb in die linke Seite der Wytschegda.
28. Mins jaschor ,  rechter Zufluss, 2 Werst unterhalb.
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29. J uaköds h ,  rechter Zufluss, 1H  Werst unterhalb.
30. Skörodum,  rechter Zunuss, 3 Werst unterhalb. An beiden Seiten 

der Mündung dieses Flusses liegt das Dorf Skorodumka, etwas höher eine Wasser
mühle.

31. Fons inju ,  linker Zufluss, 26 Werst unterhalb.
32. Kyrnascha,  linker Zufluss, 5 Werst unterhalb. Der Mündung dieses 

Flusses gegenüber, am rechten Ufer der Wytschegda, liegt das Dorf Kyrnaschewskaja. 
Die beiden Dörfer Skorodumskaja und Kyrnaschewskaja sind dem Amtsbezirk Pomos- 
din zugesohrieben, gehören ober zur Gemeinde des Kirobdorfe9 Posheg.

33. Jakimjol ,  reohler Zufloss, 5 Woret unterhalb.
34. J ar asch j u ,  linker Zufluss, 7 Werst unterhalb. Dieser Fluss treibt 

drei Wassermühlen.
35. Posheg,  reohler Zufluss, 5 Werst unterhalb. Er kommt von Süd

westen durch waldige trockene Schluchten; sein Grund ist steinigt, das Wasser
besonders rein, wohlschmeckend und reich an Lochowina und Lachs. Gute
Laroheowfilder bedecken die Ufer. Dieser Fluss ißt 50 Werst weit schiflbar.

Werst oberhalb der Mündung des Posheg in die Wytschegda, liegt am linken 
Ufer dieser Letzteren, auf einem Berge, das Dorf Welikopolskaja und y*  Werst
unterhalb, an demselben Ufer, das Kirchdorf Ust -  Posheg; 2 Werst unterhalb des 
Posheg, ebenfalls am linken Ufer, gelangt man in das Dorf Woraynjur. Zu dem 
Kirchdorf Ust -  Posheg gehören nooh zwei in der Nähe und am selben Ufer liegende 
Dörfer Schaksik und Kekur. Ersteres 1 Werst und Letzteres am Flüsschen Schasehor, 
3 Werst Yom Kirchdorfs entfernt.

36. Die k le ine  Parga ,  rechter Zufluss, 5 Werst unterhalb des Posheg; 
er fliesst von Südweslen, ist ein unbedeutender Floss, treibt aber eine Wassermühle. 
An seiner Mündung liegt das Dorf Woumanböshska j a ,  zum Amtsbezirk U st- 
Posheg gehörig.

37. Die gros se  Purga,  rechter Zufluss, 5 Werst unterhalb, kommt eben
falls von Südwesten aus bergigten Schluchten, und ist nickt schiflbar.

38. Yba,  rechter Zufluss, 5 Werst unterhalb, ein unbedeutender Fluss, 
kommt von Süden aus bergigten Anhöhen.

39. Belokamenka ,  oder Bdshidi s ja ,  rechter Zufluss, 5 Werst unterhalb. 
Dieser Fluss nimmt seinen Ursprung im Sidwest aus denselben Anhöben, wie die 
beiden vorigen, und ist gegen 5 Werst Schiflbar.

40. W a p o l k a ,  rechter Zufluss, 13 Werst unterhalb. Er ist durch eine 
Menge um gefallener Bäume und angeschwemmten Holzes versperrt und deswegen
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nicht schiiTbar. Er entspringt aus dem nordöstlichen Abhange der bedeutenden Anhöhen 
f Dsbedshim Parma, und wird durch die Vereinigung zweier Queliflflsse gebildet, von 
denen der eine von Norden kommt und nach einem selbstständigen Lauf von 30 'Werst 
von dem ändern aus Süden kommenden aufgenommen wird. An dem Vereinigongs- 
punkl erhebt sich ein ansehnlicher Berg, der einen vorzüglichen, in der ganzen 
Gegend berühmten Feuerstein enthält. Von hier bis zu seiner Mündung in die 
Wylschegda hat der Fluss eine Länge von 20 Werst. Diese beiden genannten 
Flüsse nehmen eine Menge kleiner Bäche, die aus den verschiedenen Anhöhen ent*« 
springen, auf. 2 Werst unterhalb der Mündung der Wapolka, am rechten Ufer der 
Wytschegda, liegt auf einer bedeutenden Anhöhe das zum Kirchdorfe Mylwinskgja 
gehörige Dorf Wapolka.

41. Yrin,  linker Zufluss, 15 Werst unterhalb der Wapolka, tritt von Osten 
aus sumpfigen Gegenden und ist mit umgestürzten Baumstämmen so angefüllt, dass 
er nicht befahren werden kann.

42. Önke shc ga ,  rechter Zufluss, 5 Werst unterhalb der letztem. Ein 
ansehnlicher Fluss, der wohl schiiTbar sein könnte, wenn nicht anfgedämmte Baum
stämme die Communication verhinderten. Seine Quellen liegen in den grossen 
Sümpfen unweit des Dorfes Dshedshem.

43. Tymser ,  linker Zufluss, 5 Werst unterhalb, ist gegen 80 Werst 
sohiflbar, kommt von Nordosten aus der Gegend des Dorfes Kymaschewskaja; seine 
Quellen Gndet man an dom sogenannten Zirbelwaldberge. Seine Ufer zieren grosse 
Lärchenwälder, die in früheren Jahren für den Schiffbau in Archangel benutzt wurden.

44. Die s ü d l i c h e  Mylwa,  linker Zufluss, 8 Werst untorhalb, fliesst von 
Nordost und ist von seiner Mündung aufwärts gegen 100 Werst schiflbar. Dieser 
Floss hat seine Quellen an dem nördlichen Abhange des Berges Naldeg Keröss und 
nimmt eine Menge kleiner Bäche auf; er fliesst über einen steinigten Boden und ist 
reich an den Fischen Charjusi, Pengama, Lochowina und Lachs. Unter den vielen 
Zuflüssen der Mylwa ist, 25 Werst unterhalb seiner Quellen, der bemerkenswerthesle:

a. Der Üktül ,  Imker Zufluss, der von Osten aus den Sümpfen Lunwyqjur 
kommt, und von seinem Ursprünge bis zur Mündung 50 Werst lang ist. 15 Werst 
von seinen Quellen nimmt er links den kleinen Bach Üktülschor auf, dort wo ein- 
6 Werst langer Schleppweg über ein erhöhtes waldiges Plateau nach der nördlichen 
Mylwa führt. Dieser Schleppweg theilt die Flns6verbindung zwischen der Wytschegda 
und Petschora. Vom Schleppwege fliesst der Üktül in vielen kleinen Krümmungen 
zwischen Weidengebüsoh über ein ganz :niedriges sumpfiges Land, das bei jedem 
höheren Wasserslande überschwemmt wireb; erst nach einem Laufe vön 33 Wertt
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erkält er sandige senkrechte Ufer, and fliesst noch 2 Wärst bis qa. seiner Mündung 
in die Mylwa.

b. Die Sw«lliza,,(Tieller Floss), rechter Zufluss, 5 Werst unterhalb des 
ÜhtiH, ist Werst lang-, sie entspringt aos einem unbedeutenden' Berge und fliesst 
Aber steinigten Boden. Dieser Fluss ist von der ausserordenüioh grossen 'Klarheit 
und Durchsichtigkeit seines Wassers benannt- ''

c. F o m a - j o l ,  rechter Zofluss, iO Werst unterhalb der letztem, ein unbe
deutender Fluss, kommt von Norden aus Sümpfen*

d. S o bo l j a - j o J ,  linder Zufluss, 10» Werst pnterbalb, ein imbedeutender
Fluss, kommt von Süden und durchsohneidet den Fusssteg, welcher vom Dorfe
Jdylwina nach dem Schleppwege luhrl.

e. Synkul ima,  linker Zufluss, 20 Werst unterhalb, entspringt aus Sümpfe^, 
ist ein unbedeutender Fluss; während der FriU\jahrsüberschwemmungen längt man hier 
den Fisch Jasei.

f. Dynjol ,  linker Zufluss, 5 Werst unterhalb des letztem und 8 Werst 
oberhalb der Mylwa-Mündung, ist 18 Werst lang, fliesst aus einem grossen Sumpfe, 
Dynkusch genannt, und ist durch umgefallene Baumstämme versperrt. Die Mylwa hat 
in der Nähe dieses Flusses mehrere Stromschnellen.

In die Wytschegda fallen weiter:
45. Der foynjol,  rechter Zufluss, 6 Werst unterhalb der'Mylwa; er kommt 

von Nordwest aus den Sürripfen Wapolkatni-njnr, und ist gegen 20 Werst lang. 
Der überall häufigen1 Versperrungen wegen ist er nicht schiflbar; er schneidet den 
Fussweg Mylwina nach Ust-Posheg. i y i  Werst unterhalb dieses Flusses, am rechten
Ufer der Wytschegda, liegt auf einer bedeutenden Anhöhe das Kirchdorf Mylwinskaja.
I! 46. T,oppy, linker Zufluss, 11 Werst unterhalb des letztem, entspringt aus 
dem oben erwähnten Sumpfe Dynkusch. Er hat 15 Werst'weit einen Läuf von 
Norden- nach Süden. Nachdem er durch eine Menge kleiner Zuflüsse bedeutender 
geworden ist, fliesst er etwa 50 Werst nach Westen. An seinen Ufern wächst gutes 
tum SchilJböu taugliches Lärchenbolz und in den Wäldern treiben die Bewohner 
häufige Thier- nnd Wiltfjagdten. 20 Werst von seinem Ursprung Ist eine bekannte 
Salz-Quelle SyW’jur; die nie zufriert und den Fluss 15 Wersl weit hmneroflen 
erhält. Diö^e Salz-1 QU <50b ist in gerader Richtung vom Dorfe Mylwina 40 Werst,
und' WH Ustnem 35 Werst entfernt. ' 1

47. Nem, linke» Zufluss, \ 2 y t Werst unterhalb Loppy. Von seinen'QueDen, 
-dfet niobt weit not» denen der nördlichen; Mylwa entfernt sind, beträgt! seid Lauf an 
300 Werst; er entspringt aus dem reinen, 3 Werst langen Sumpfe Nßta kriaoh.
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¥on äJinemUcsprangef (Hasst 4er Nem zuerst rdn Nördosted nacb Sfldwesten 
30 Werst als ein ganz unbedeutender Fluss, der den Namen Parma Wosh führt und 
aetwahl seiner geringen Tiefe ais der Tiefen Verschlammungen wegen dicht schiffbar 
ist. 30 Werst unterhalb seiner Quellen durohströmt er eine Gegend, die Arjanyh 
heisst, clas ist eine Stelle, wo die Pelzjfiger den Helfest zubringen; von hier wkd dür 
Nem bedeutender, indem er felgende Zuflüsse aufnimmt: . > >

a. - Ass ywo s h ,  linker Zufluss, 15 Wersl unterhalb des Aijanyn, ein unbe
deutender nicht schiffbarer Fluss, kommt von Osten aus Sümpfen. Unterhalb der 
Mündung dieses Flusses and die Ufer des Nem erhöhter und enthalten trockene 
Waldungen.

b. J a g w o s h ,  linker Zufluss, 35 Werst unterhalb des letztem, ein kleiner 
Fluss, fliesst durch trockene Schluchten von Südoslen.

c. Ydshidjol ,  rechter Zufluss, zwanzig Werst unterhalb, ein kleiner Fluss, 
nicht schiflbar.

d. Mojajol ,  linker Zufluss, 10 Werst unterhalb, hat einen langen Lauf, 
ist aber wegen häuGger Versperrungen durch umgefallene Bäume und angeschwemmtes

: ■ i
Holz nicht schiffbar; er ist jedoch fischreich und in früheren Zeiten wurden hier 
Flussotter gefangen.

♦ t
e. J ag ju ,  linker Zufluss, 20 Werst unterhalb, wegeu Versperrungen nicht 

schiflbar, bat eine Lfinge von 30 Werst, entspringt in einem hügeügten Terrain, da^ 
von einer Menge kleiner Bfiche bewässert wird. An den Ufern dieses Flusses 
wächst sehr gutes; Lärchenholz, das früher nach Archaqgel geflösst wurde. Von der 
Mündung des Jagju geht ein Fussweg nach dem Hafen Jakschinskgja an der Petschora, 
der in gerader Bichlung von hier 50 Werst entfernt ist. Dieser ,Weg ist von den 
Bauern der Bezirke Uslnem und Mylwioa des Schleifsleinhandels wegen angelegt.

f. Annapi sda jo l ,  linker Zafluss, 9y* Werst unterhalb; sein Laaf ist 
nicht lang.

g. Kurja,  linker Zufluss, 2 Werst oaterbalb, auch Berka kerom kuga 
genannt. Werst unterhalb des Kurja liegt der Ort Nem wölok, wo ln früheren 
Zehen Balken mit Eisen beladen worden, welche über einen 12 Weist langen und 
für Fuhrwerke siemlieh g it eingerichteten Schleppwege, der nach der Mologa fühlte, 
die in den Fluss Beresowka mündet, der wiederum ln einen grossen See Tlcbusoweje 
im Tuber dyns eben Kreise fliesst, auß dem die Kolwa entspringt..

: h. Barkakorömjol ,  rechter Zaflass, 2»/£ Warst unterhalb; ein Unbedeü'- 
ieader Fluss;
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i. Surna,  linker Zufluss, 5 Werst unterhalb, nnbedeilteBdHtidtuehtBeidfFbar.
k. Untere  &uc«h, Maker Znfln&s, äW erstlntarbalh.
1. Wylyss  -  lowBna,  linker Zufluss, unbedeutender FlusS. .
m. S c h ö r - l o w t u a ,  linker Zufluss, Werst unterhalb, ein kleiner Fluss.
Bw. U l y s s - l o w t u a ,  linker Zufluss, 1 Werst unterhalb, hat einen bedeu

tenden Lauf, doch wegen Versperrungen nickt..schiffbar.
e. Mikunjol ,  rechter Zufluss, 5 Werst unterhalb, ist fisohreich doch nicht 

schiffbar. Werst unterhalb des Mikuqjol, am rechten Ufer des Nem, liegt der 
ansehnliche Berg Sudgöra, an welchem man einen Schleifstein bricht, .der /aber an 
Güte dem Petsohora-Schlcifstein nachstehl.

. p. Iwat tp janje l ,  rechter Zufluss, Werst unterhalb; kein langer Fluss, 
doch fischreich.

q. Ulys s i wanp j an j o l ,  rechter Zufluss, 5 Wesst unterhalb; ebenfalls ein 
kleiner Aschraieher Fluss.

f. Kir joi ,  BakerZufluss, 6 Werst unterhalb; ein kleiner fischreicher Fluss.
s. Ul ys s i i r j o l ,  linker Zofluss, unbedeutend.
L S y  SB,  Unker Znfluss, 10 Werst unterhalb, fliesst durch Gegenden, die 

reich an Zirbolwaldungen sind. Er hat einen Lauf yon 60 Werst, und wird von 
zwei kleinen FHsken gebildet, die ihren Ursprung in einer Gegend, Pilwaparma-is 
genannt, nehmen. Die Syss hat folgende Zuflüsse: ;

a'. S y s s - w o s h ,  rechter Zufluss, bei dessen Mündung die Syss schiffbar
wird.

b'. Kl jutsch,  rechter Zufluss, Werst unterhalb des letztem, ein unbe
deutender Bach.

cr. Kukjn,  rechter Zufluss, 20 Werst unterhalb, ist wegen öfterer Ver
sperrungen 1 nicht schiffbar; da aber dieser Fluss von seinem Ursprünge bis zu seiner 
Mündung eine Länge von 80 Werst hat, die Bewohner in den umliegenden Wäldern 
viel Cedemüsse sammeln und in dem Flüsse Otter gefangen werden, so wird er bei 
allen Schwierigkeiten doch befahren^ nnd die Böte an den undurchdringlichen Stellen 
iängs ddm Ufer herüber geschlcppi. Der1 Fluss Kukju nimmt auch mehrere Neben
flüsse auf:

a". Kukjuwösh,  rechter Zufluss, 5 Werst unterhalb seiner Qnellen.
'1 ’ 11 , i i '■ i > \ , f  i ‘ /•  '  • . ' * ■ . . ■ 1 - '

. b". Poshemaj /ö^ reqhter Zuflus^, ? Wprpt unterhalb.

i b". Sawas t epan jo l ,  linker Zrfoss, AOWerst «ntwhalbi Alle diese drti 
Flüsse sind in jeder Hinsicht) ohhe Bedenlnflg. m
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Fernere Zuflüsse des Nem:
u. Sjodjöl ,  rechter Zufluss, 5 Werst untorhaff) des Sys», nioht sohWbar. 
v. Sukuba l ,  rechter Zufluss, 5 Werst unterhalb; fischreich aber nicht 

schiflbar.
w. Kör ds j u j o l ,  reohler Zufluss, 10 Werst unterhalb. Die Gegenden an 

diesem Flusse sind reich an verschiedenen Thierarten, besonders ReoeÜueren, (He in 
den guten Wiesen reichliche Nahrung finden, wie auch der Name es andeudet, denn 
Kör bedeutet Rennthier und dsju eine Wiese.

x. Gyr kös s j o l ,  reohler Zufluss, 5 Werst unterhalb; er ist gegen 8 Werst 
lang und nicht schiffbar. >

y. Markapyromjo l ,  rechter Zufluss, 5 '/ ,  Werst unterhalb; kleiner Fluss, 
z. Merkowjol ,  linker Zufluss, 6 Werst unterhalb, ebenfalls kleiner Flute, 

aa. Mitschjfijol,  linker Zufluss, kleiner sehr verschlammter'Fluss, 
bb. Sjokyr ,  rechter Zufluss, 7 Werst unterhalb, ein unbedeutender Fluss, 
oc. Yn, linker Zufluss, 5 Werst unterhalb, ein bedeutender, von der Mündung 

50 Werst schiffbarer Fluss, ist sehr fischreich, auch Laohs wird hier gefangen, denn 
oberhalb der Mündung des Yn kommt im Nem der Lachs nicht mehr vor. Der Fluss 
hat einen steinigten Boden, an manchen Stellen unbedeutende StromSchnellen bei 
starker Strömung. An den Ufern des Ya wachsen bedeutende ZirbelwälderJ Oer 
Yn hat folgende Zuflüsse: :

a'. Rassjol ,  linker Zufluss, 20 Werst unterhalb seiner Quellen, 
b'. Ynwosh,  linker Zufluss, 15 Werst unterhalb.
c'. Ds jos jaga jo l ,  15 Werst unterhalb. An diesem Flusse, nisten viele 

wilde Gänse, die von den Bewohnern in grossen Massen gefangen werden»
dd. Sör ids ,  15 Werst unterhalb des Yn, wegen starker Verschlammungen 

nicht schiffbar, ist aber fischreich; er entspringt aus dem grossen Sumpfe Lunwywyd- 
shidiyur, und sein Lauf beträgt 50 Werst.

ee. Badja ,  rechter Zufluss, 10 Werst unterhalb. An einem Berge am rechten 
Ncm-Ufer, der Mündung dieses Flusses gegenüber, liegt das Dorf Krasnpjjar, welches 
zum Bezirk Ust-Nem gehört, und von die&m Dorf in gerader Richtung 15 Werst 
entfernt ist.

IT. Swel l i za ,  rechter Zufluss, 10 Werst unterhalb. Dieser Fluss entspringt 
in einem trockenen Thale, hat ein besonderes klares Wasser, das selten zuOriert; hier 
versammeln sich die ersten Zugvögel hn’ Frühling. Von der Mündung1 der Swelliza 
bis r a r  Nem-Mündung sind 10 Wärst. D ie  Gegenden a n  d® 1 U fe r n  des Nem sind 
reich an Lärchen- und ändern zum Schiffbau guten Staunen. , • i
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Fernere Zuflüsse der Wytschegda:
48. N/ywser ,  rSobter Zdfluss, 4 Werst unterhalb des Nein. .3 Werst 

eherhalb seiner Mündung theflt sich der Fluss in zwei kleine Anne, welche beide 
gegen 30 Werst lang sind. Der erste heisst Rytywwoeh, kommt von Nordwest ans
den Anhohen Dshedshim Parma, der zweite, Woiwosh, fliesst aus den Anhöhen 
Lunwosh, aus welchen der Fluss Wapolka entspringt. Bei der Vereinigung dieser 
beiden Flüsse steht eine Mühle und bis zur Mündung ist der Njywser schiffbar.

49. J o ksc ha ,  linker Zufluss, 5 y i  Werst unterhalb des Njywser, dem 
Dorfe Partsch gegenüber, entspringt aus einem kleinen See gleiches Namens. In 
diesem See inündcl der Fluss Partschju, welcher von Anhöhen Partschwad genannt, 
kommend gegen 25 Werst durch waldige Gegenden in den See Jokscha füllt, der 
von unwegbaren Morästen umgeben ist.

50. Kadydjol ,  rechter Zufluss, 9 Werst unterhalb, kommt von Nordosten; 
seine Lfinge betrügt 10 Werst, er ist nicht schiflbar. In der Nähe dieses Flusses 
befindet sich das Dorf Lebjäshnaja.

51. Wilj ,  rechter Zufluss, 13 Werst unterhalb, kommt von Nordwesten aus 
den Anhöhen Dshedshim Parma, ist wegen Verschlammungen nicht schiffbar. Sein 
Lauf betrügt 40 Werst. Die Umgebungen sind wegen der einträglichen Thier- und 
Vögeljagden bekannt. 13 Werst unterhalb dieses Flusses, am linken Ufer der Wyt
schegda, ist ein Ausfluss aus einem kleinen See Ispyred, bekannt wegen seines 
ergiebigen Fischfanges.

52. Dshedshem,  rechter Zufluss, 9 Werst unterhalb, kommt von Nord- 
weslen aus den Anhöhen Dshedshem, südlich vom Berge Kulöm Tschurk. Seine 
Länge beträgt 50 Werst; er ist nicht schiffbar. y t' Werst oberhalb der Mündung 
geht ein Fussweg nach dem 20 Werst entfernten Dorfe Dshedshem Parma.

53. Kadam, rechter Zufluss, 30 Werst unterhalb, kommt von Nordwesten
aus einem grossen See Kadam, der von einem 35 Werst langen und 20 Werst 
breiten Sumpfe Donnjur umgeben ist. An dem obern Ende dieses Sees befindet sieh 
ein anderer See Donty, welcher späterhin beschrieben werden soll.

54. Kotjem, (russisch Kellma, nördliche), linker Zufluss, 4 Werst unterhalb.
Der Lauf dieses Flusses ist 150 Werst lang, und geht von Südoslen nach Nord
westen und Norden. Die Quellen dieses schiffbaren Flusses sind in einer sumpfigen 
Gegend Kotjemjywnjur; er erscheint als sprudelnder Quellfluss und fliesst zuerst nach 
Nordwesten. Aas demselben Quell geht ein anderer Fluss, die südliche Keltma nach 
Südosten. In 'die südliche Keltma mündet ein schiffbarer Fluss, der Dshuritsch, 
welcher mittelst eines Canals mit der nördlichen Keltma verbunden ist.
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Die nördliche Keltma hat folgende Zuflüsse: j  i
a. Dosmöra ,  rechter Zuflass, 8 Werel unterhalb deaGaoalS). nicht schiffbar.
b. Kuschmanajol ,  rechter Zuflusss, 18 Werst unteilmlh des letztem* 

ebenfalls nicht sobiflbar. -o
c. W ot sc h ,  linker Znlluss, 70 Werst unterhalb, fliesst «on Süden, iist 

180 Werst lang nnd schiAar. An diesem Flusse befinden sioh mehrere Dörfer, dia 
zum Kertschemer Bezirk gehören, nämlich: 20 Werst oberhalb seiner Quellen a n  
Unken Ufer das Dorf D^jul; 13 Werst unterhalb an demselben Ufer das Dorf Gabo 
Iwan; 6 Werst unterhalb, Warlam, am linken Ufer; 15 Werst weiter am rechten 
Fadeja; 5 Werst unterhalb, am linken Ufer, Werohwotaehewakaja; 20 Werst Kagfi 
dem Flusse nnd 10 Werst zu Lende) Nlshueja Wotsch.

d. P r upp ,  linker Zufluss, 20 Werst unterhalb des Wotsch, ist 85 Werst 
lang, fliesst Anfangs auf einer Strecke von 30 Werst von Südweslen nach Nordosten, 
wendet sieb dann nach Norden und hat an seinem linken Ufer das Dorf Prupp. 
Dieser Fluss fliesst durch hohe waldige Gegenden, hat felsigen Grund und ist ziämliob 
reissend; an seinem Ursprünge Bind ausgedehnte Waldungen und Moräste; in denen 
Bloh viele wilde Rebnthiere anftaUen. Er ist besonders fischreich, and führt den 
Fisch Loch und den . Lachs, so wie auch seine Wälder Jagdlhiere und Wild in Meng# 
beherbergen. Von seiner Mündung bis zur Mündung der Keltma sind 25 Werpt.

e. J o l ,  rechter Zufluss, 10 Werst unterhalb des letztem, entspringt, in 
Osten aus sumpfigen Gegenden unweit der Dörfer Lebjöshnaja und Dshedshesa, von 
welchem letztem er nur 18 Werst entfernt ist, sein Lauf beträgt nahe: an 70 Werst; 
fit diesem Flusse werden Otter gefangen.

55; Ke l l scbanka ,  linker Zufluss, 2yZ  Werst unterhalb der KeUmn-» 
Mündung, ein kleiner Fluss, kommt Yon Südweslen. Nicht weit unterhalb dieses 
Fluses liegt am linken Ufer der. Wylschegda das grosse Dorf Kertscbem, mit einer 
Einwohnerzahl von 1000 Seelen.

56. Wu k t y l ,  linker Zufluss, 20 Werst unterhalb des letztem. Dieser 
Fluss kommt von Süden ans, hügeligem Lande, hat eine Länge von 40 Werst, von 
denen gegen 30 wohl schiffbar wären, über durch zwei Mühlen versperrt sind.

57. : Kulum, rechter Zufluss, 14t Werst unterhalb, entspringt am südliohen 
Abhfcnge'der Anböksd, Kvlem tsohwk genannt, fliesst von Notdoslen nach Südweslen 
und' ist. an. 80 Werst schiffbar. 23 Weist oberhalb seiner Mündung liegt um finke* 
Ufer das Dörf Doo, welches zmn. Ust-KuJomer Bezirk gehört. Unweit dieses Dorfes 
befindet1 sich der bedeutende, 14 Werst lange und 5 Werst breite See Dopty, der 
zwei Ausflüsse in den Kukun hat, der ernte der andere y% Werpt oberhalb des



Dorfes, '  de» letztere Ausfluss ist für den Fisöhrang ausgegrtben and * Wferfit' längi 
Der See Donty hat mehrere waldige» Inseln and ist Von «hm i grasten Moraste 
umgebe»/ln welchem nocto d n  anderer See, der Kadam, liegt. In Jenem, demDoaty, 
werden Lesdhlsdi, Pehfci, Nelemy Ctarjussa, Lachs and andere FischgaHongen in 
Mdnge gefehgen. 4  W er« unterhalb ries Kulbm liegt am rechten Ufer der Wytschegda 
das'grbssöi Bealrfcsrforf U lt Hulohi ,  von dem ein gerader Schleppweg nach dem 
Dekfe Posheg lühtt l

' i S ,  iNosstm, Hrtker Züflass, 5 Weret unterhalb des Kulotn, entspringt, id 
mehreren kleinen Bächen aus einem hügeligten Terrain, sein Lauf betrögt gegen 
Mk Weitit, er ikt nioht schiflbar.

1 5fl, Okk,  rechter Zufluss, 7 Weret nterhalb, kommt von NotdosMn Alls 
sumpfigen Gegenden, hat eine Lfinge von 20 Werst und ist nicht schiflbar.

60. Kush, rechter Zufluss, 5 Werst unterhalb des letztem, kommt von 
Norden' aas Sümpfeu, hat eine Länge von 40 Werst, ist nicht schiflbar. An der 
Mündung dieses Flusses, am reohtea Ufer der Wytschegda, liegt das zum UbI Knlomer 
Bezirk gehörige Dorf Kn sh, tsid 6 Werst unterhalb dieses Dorfes, am rdchteri Ufer, 
steht ein in früheren Zelten sehr berühmtes Kloster Uljahofskoije,  welches jetzt 
nur von einem Gelsthohen bewohat wird. Der Boden in der Gegend dieses Klosters 
ist besonders für den Ackerbau geeignet.

6 1  O sju, rechter Zufluss, 22 Weist unterhalb. Ein ganz kleiner:Fluss, 
der von Norden ans Sümpfen kommt. r 1

62. Da t ewj a nk a ,  linker Zufluss, 6 Werst unterhalb, kommt von Süden 
aus Sümpfen, seine Lfinge beträgt 26 Werst. \ y ^  Werst nnteritalb sehet Mftndrag 
hegt am Imheu Ufer an einer bedeutenden Anhöhe dm See Derewenskaja, Welcher 
18 Werst lang nnd1 nar 50 Faden breit, aber sehr fischreich Ist.

63. KUsöb, rechter Zufluss, 15 Werst, unterhalb der DeremjonKa, . kommt 
von Norden; ein unbedeutender Floss.

i 64. R u t s ch j u ,  bnkerZaflnss, 2 Werst nntghalh, komtot von Süden aus 
Sümpfen, hat einen belrfichtlichen Laof.

65. Anyb,  linker Zufluss  ̂ 7 Wdrst nnterhalb deh letzten, nfoht schiflbar.
66. Tschöwjn,  reohter Zufluss, 8 Werst unterhalb, kommt von Norden 

•n s . morastigem m g tfn . n
67. Eshes ,  linkerZufluss, 28 Werst unterhalb, kommt von Süded, eh 

unbedeutender Floss. 7 Werst nnterhalb dieses Flusses liegt am redüeta Ufer des 
■Afdticbeui Wftsehögdb-*Ann« das grosse Kirchdorf Poddefekoje, der Sitz dhs Pcobstes 
(Blagotschinnoi). Bei diesem Dorfe mündet der AnSItahs ans einem 1 2 Warst'bmgah

D M  OTreOfiOtA LIITOBS. M I



462 BBITRlGS' Z U  HVDBACUPHIE

and 40 Faden breiten See Pöddelskölty, der sehr fischreich ist. Am Koken Ufer dal 
efldüoben Arnes liefen 2 Dörfer Kerafckgja and Porkerafekgja, und aof der Insel 
zwischen den beiden Annqa die Dörfer Sjnsewa, Byklouskaja und Nourokklutfa.

68. Nyob j a ,  rechter Zufluss, 7 Werst unterhalb des Dorfes Poddelskgja.
69. Wi sc he ra ,  rechter Zufluss, 12 Werst untetbalb des ItUtecn. Die 

Wischern entspringt: aus Sümpfen, 2 Werst von den 15 W ern langen nnd 5 Werst 
breiten See Sindorskoje, welcher gegen 10 Werst vom Jarensker Distrikt hegt. Der 
Lauf des Flusses von seinem Urspunge bis zum Dorfe Wischenkei Pogoti betrügt 
an 130 WerSt. in' gerader Richtung ist die Entfernung um 75 Werst.; Vom Dorfe 
Wischerskoi Pogost bis zur Mündung sind 60 Werst; sein Gesaimntlinf betrügt/ also 
190'Werst. Oberhalb des Dorfes fliesst die Wischera dnrcfa eine bergigte Gegend, 
nnd hat oft steinigten Grand. Er hat viele Zuflüsse.

Linke Znlüsse:
a. Tybjn,  gegen 2 Werst unterhalb seines Ursprunges, entspringt in Sümpfen, 

kommt ans Osten and hat eine Lflnge von 15 WersL
b. J a g - j o i ,  40 Werst unterhalb des letztem, ist gegen 15 Werst lang.
0. G o l y s o b a - j o l ,  15 Werst unterhalb, kommt von Osten. i

d. D e n i s s a - j o l ,  40 Werst unterhalb, kommt von Osten.
e. S j äpkyd j o l ,  20 Werst unterhalb, kommt von Osten.
f. Wcs jn ,  12 Werst unterhalb, kömmt von Osten, hat eloe Linge von 

15 Werst.
g. Efee zweite Wes ju,  5 Werst onterhalb der Erstem, koitimt von Oslen 

nnd ist 30 Werst läng. 1
h. Pnobdym,  10 Werst unterhalb, kömmt von Osten, ist: 50 Wärst lang.
1. I l y s swi d ,  16 Werst unterhalb, kommt von Osten nnd: ist 34 Weret lang.
k. Nifscbera,  2 Wäret unterhalb des Dorfes Wischerskaja, kaknmt ton Osten

und ist gegeu 100 Werst lang.
il. Tisch ob , 15 Wurst unterhalb des le&lera, kommt von Ostern und ist 

60 Werst lang.
m. W yl ymna m,  18 Werst unterhalb, kommt von Osten lind ist gegen 

8  Werst lang. • r
n. Nim, 18 Werst unterhalb des letztem Flusses nnd f  Werst oberhalb dar 

Wiscbera-Mündung, kommt von Osten uiid ist 15 Wärst lang. .1
Rechte Zuflüsse der Wischera. “

. o. Kerka*-jol, müüdet ia die Wischera 35 Weret unterhalb seiaeh Ure^mngea, 
kommt von Westen m d lat 35 Weret lang. i ■ >
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p. Lömm, 25> Werst unterhalb des leidem, kommt von Westen nnd ist gegen
40 Werst lang.

q. Gönnjul ,  15 Werst unterhalb des letztem, kommt von Westen and ist
gegen 20 Werst lang.

r. Enjn,  7 Werst unterhalb des letztem, kommt von Westen und ist
80 Werst lang.

s. Borjul, 20 Werst unterhalb des letztem, kommt von Westen, ist 30 Werst
lang.

t. Wyl ymrömjo l ,  25 Werst unterhalb, kommt von Westen, ist 20 Werst
lang.

u. Ulymrömjol ,  1 Werst unterhalb, kommt von Westen, ist 20 Werst lang,
v. Önschor,  10 Werst unterhalb, kommt von Westen, ist 15 Werst lang,
w. Kow, 5 Werst unterhalb, kommt von Westen, ist 40 Werst lang,
x. Sjusjol ,  1 Werst unterhalb dem Dorfe Wischerskaja, kommt von Westen,

■ ist 7 Werst lang.
y. Sulob,  4 Werst unterhalb, kommt von Westen, ist 15 Worst lang,
z. Ljuksulob ,  5 Werst unterhalb des lelzlem, kommt von Westen', ist

5 Werst lang.
ä. Ress takjaschor ,  20 Werst unterhalb, kommt von Westen, ist 4 Werst

lang.
fl. G ör d t s c ho i sc bo r , '4 Werst unterhalb, kommt von Westen, ist 3 Werst

lang.

ln dje Wischern fallen noch folgende Flösse:

Die Ni f schera ,  welche viele Zuflüsse hat.
Rechte Zuflüsse der Nifschera: Sor^jol, Kerijol, Oc(ju, Wodsessjol, Syssju, 

Wy, Potsoiyu, Polschassgjol, Wylyss gafja jol, Badjol, Jag-jolg, Pukdym.

Linke Zuflüsse der Nifechera: Kynju, Rossju, Kerka-jol, Poctyo], Otscha, 
Sylschan-jol, Potfu, Lapju, Oc(ju, Lymwa, Tschesh-jol, Kebeksa-jol, Gyshlja-Jol. 
ln den Lapju ßUlt der Soplüss.

Der Enj n ,  ein Zufluss der Wischern, hat zwei rechte und einen linken Zufluss, 
deren Namen unbekannt sind.

Der Kow, ebenfalls ein Zufluss der Wischern, hat einen linken Zufluss, Kow- 
huijoL

Der Pukdym,  hat einen linken Znflusp. , ' i n -
59
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Dir Flüsse Wisobera und Nifscbera sind zwei schiffbare Plüsse, die aber sehr 
wenig benutzt werden. An den Flüssen Sjus—jol, am ersten und zweiten Snlob, am 
kleinen Baoh Kohelscbor, sind Wassermühlen angelegt, welche den Dauern des 
Wischerski Pogost gehören. An der Wischera, 35 Werst oberhalb des Wisqberski 
Pogost, liegt hart am Ufer der 70 Fuss hohe steile Berg Samija Sluda, der im 
Umfange 5 Wersl hat. 3 Wersl oberhalb der Enju- Mündung liegt ein 60 Fuss 
hoher Berg mit einem Umfange von 4 Wersl, und 1 Werst von der Mündung des
Flusses Lapkidjol, ist ein anderer Berg, der 90 Fuss hoch ist und einen Umfang von
etwa 10 Werst hat.

Fernere Zuflüsse der Wytschegda:

70. Neb,  rechter Zufluss, 15 Wersl unterhalb der Wischera.
71. Loktsohim,  linker Zufluss, 45 Werst unteriinb des Neb. Der Lok-

ischim entspringt aus morastigen Gegenden, sein Lauf betrügt gegen 400 Werst. 
Er hat folgende Zuflüsse:

Rechte Zuflüsse:
a. Sape t sch ,  90 Weist unterhalb seiner Quellen, hat eine Länge von 

20 Weist.
b. Kot t ,  40 Werst unterhalb des letzteren, ist 15 Werst hn£.
c. Koraka,  30 Werst unterhalb, ist 12 Werst lang.
d. Morju,  hat eine Länge von 25 Werst.
e. Lömsoba,  30 Wersl von Morin, ist 10 Weist la n g i

f. Mer ina,  40 Werst von letzterm, ist 15 Werst lang.
g . P j anko ,  60 Werst von ietzteiiq, 25 Werst Ip u g .

h. Nids,  40 Werst von letzterm, ist 15 Werst lang. Vom der Mündung 
dieses Flusses bis zur Loktschim-Mündung, rechnet man gegen 30 Werst.

Linke Zuflüsse des Loktsohim;
i. Wukty l ,  140 Werst unterhalb seinep Quellen,, komipt von Süden, ist 

gegen 30 Werst lang. > .
k. Sol ,  40 Wersl unterhalb, ist 60 Werst lang. . i
1. Lopju ,  30 Werst weiter, ist 50 Werst lang.
m. Tschedju ,  40 Werst weiter, ist 40 Werst lang.
n. P e w k ,  50 Werst Unterhalb, ist 50 Werst lang.

' 6. I t S c h e t - p e w k ,  30 Wersl unterhalb, ist 15 Wersl lang.
p. Sohin,  35 Werst weiter, ist 10 Werst lang. Von der Mündung dieses

letztem Flusses bis zur Loktschim-Mündung rethnet man 40 Werst.
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Alle diese Zuflüsse des Loktschim kommen aus morastigen Gegenden. An 
den Flüssen Lopju und Moiju wird Eisenerz gegraben, das nach den Eisenhütten in 
Njuwlschinsk gebracht wird.

Ein linker Zufluss des Wuklyl ist der 10 Werst lange Fluss Kos-wosh.

Ein rechter Zufluss des Sol ist die Rubr icha,  gegen 20 Werst lang.

Von den Quell-Gegenden des Loktschim 10 Werst entfernt fliesst der Fluss 
W i s - k o i ,  welcher in die nach deu  ̂ Gouvernement Perm sich mündenden Wescljana 
mündet. ' ' \
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Tab: 3.

- {H. bätur m UtpiJ dH  FPniefi- J m p r . C .P o h l .

1, Lithodendron concameratum Londsd-, C.
2  , ____________ f a s c i c u l a t u m  Phill C.
3,Harmodites confertus n sp: C,
4 , ____________ gracilis n- sp: C.
5 , Coscmium cyclops n: sp: C
6, _________  stenops n-, sp: C.

7, Polypora orbicribrata n sp: C.
8, ________ b i f u T c a t a  Fisch: ap :  C.
9, F e nes te l la  a n t i q u a  Goldf sp

10, P o lypo ra  b ia rm ica  n: sp- P.
11, Ptylopora pluma M’ Coy. C
12, Fenestella carinata M’ Coy: C. 

13,Ceriopora bigemmis n> sp: C.

D.



Tah. 4.

1 l'ro 'iuctu s suhaculeatus M u rch . S

2 . _____  id: v a r
3  ________  H u m b o ld t i .D 'O rb  v a r  C
4 .     Koninckianus, M V K  C

5  P r o d u c t u s  m a m m a t u s  n . s p  . C 

G t u b a r i u s  n  s p . C.
7 .    m a r g a n t a c e u s  P h i l l  C
ö  _________  s t r i a t u s  T i s c h  : v a r : C.



T a b :5.

F. P r tlffi J * / ( ■ P ch l tm pr

1, P r o d u c tu s  s tr ia tu s  F is c h . C. . 2 , P ro d u c tu s  hem isphaencus Sow C- 

3, Productus sub laev is  juv: K o n .C .



Tab .6 .

P r'h l unpr F P n u s 4uf a a iu r  e f u t Lip d*/

1 ,  C h o n e t e s  c o m o i d e s  S o w .  C. ' 2  , C h o n e t e a  v a r i o l a r i a  n  s p .  r



Tai: 7

F. Priufr del'-  ̂ CPchlimpr.

1. L e p ta e n a  t r a m a  n . s p .  S.

2. _________delto iAea Conr: sp S.

3  . ________ s t j u a m u l a  n. sp D

4. O r th is  i n d e t . S .
5. ______   Sh'arpei. Morris.C.

6.  O r th is  u m b r a c u l u m  % Schl, sp :  D

7.  c r e n i s t r i a  v a r .  Dev.

8 .   in d e t .  P.

&. S p i r i f e r  i n d e n t a t u s . S o w

10.  — g r a n e a u s . V e r n :



T a t :8.

1. Tpinfer KeterpclytuS Defr. B. i Sjffrifer Fasciger. n . sp ,C. -
2 . ___ * ci,nfltHs. n sp. C. « j 4 ’.5».-i_«..-.äaranjÄ.Vern:C

7. P rcch icR is  Caiicrini Vern: P . v .



Tab: 9.

. 4/ .  ti/u r  nt *U/ F  Prutjs Jm pr C P M

P e n t a m e r u s  V o g u h c u s ,  M . V K . S .  % ,  P e n t a m e r u s  S a m o j e d i c u s  n . s p . S  
3 ,  P e n t a w e r v -  •••**•.« F r - . - .  f  r,»i



Tab:10.

K R/Kl* unpr

1, T e r e b r a tu l a  c r i spa ta ,S ow .  S

2, ___________  dorea ta ,  His, sp S .

3, S p i r i fe r  S a r a n a e  , Vertu C.

4 ,  Terehra lu la  i n d .• C.

5  , _____________rh o tn b o id ea  Phill. C,

6, Pecten f loue i ,V em . C.

7 ,  su b c la th ra tu s  n  sp  C.

8 . 9 ,  Pecten K okscharo f i ,V ern :  P.

10, Avicula im p r e s s a  n  sp :  P.

11 , ____ ■-!__ lo r a t a  n sp P

12, Pectpn se r iceus  Vern: sp. P

15, C a r d io m o rp h a  m j n u t a n : s p : P

14, Pecten ind:  P.

15, Cardin ia  s u b p a r a l l e l a , P o r t i .  C

16, A m p h id e s m a  l u n u l a t a  n :  s p .  P.

17, C y p r ic a rd ia  b i c a r i n a t a  n ; s p . P .

18, L u c i n a  p r o a v ia  Goldf.- D.

19, Avicula  a r c a n a  n-. sp :  D .

20, I s o c a r d i a  T a n a i s ,  V e rn :  D .

21, A re a  O r e l i a n a , V e r n :  D.

2 2 ,  M odio la  s im p l a ,  n s p  P. ^



Tab: 1t

C'Pont im pr  * *

*• t , *• » • »* * * m t
. 1.* T a r d i o l a  t e u u i s t r i a t a  , M u r i s t  s p ;  -

2 .    „  a r t i c n l a t f l ,  M u n s t  s p -
f > * r  

ö  •  r r t r o s t r i a i a ^ B n c h ;  9p

4  C n n f H r a r d i u m U r a l i c u m , V e r n r  C.

5 .  .Be il p .roph on  l u h e r c ^ l a t u s ,  d ’Qrb ü

6 .  P l a l j s c h i s m «  U c h l e n s i s  t ii. Sp.  D

  1 ‘ ^ ^ ~
* ' .* - • • - * m: \' , # • „  ̂» ’ * 4. % • ^

V  •, .7. F\\tyschisma kirchholmiensis. n. sp E.
8. Pleurotopiaria ifulefD . ,*
9.'  ü _  r  trochlfprmre Porti:C#
10 VEuomphalUs WascHkinae n.sjvS.
U. * _ . '/ + .p.sp.C.
12 Tm-fio Zilmae.n sj-D . • .

, . / ’ P riu j a d  naJua» et in  lap cUl.
4* * < ' • * ■" ^
13. N a tic o p s is  B o rrvam censis , n. s p .

14 . S i g a r e l « ( » )  UcÄ la e  ti s p .  *

15 C h e irm ita ia  a c u m in a ta  (»oldf. C 

16; C y p u d in a  m a 'r g in a ta  n . s p .  C. *

1 7 . ' I l l a y x u s  B aX rv en sis , M u r c h :  sp  ̂ S.



Tab: 12.

1 Lromaiife.s* A m n i o n  n .  s p  iS.

2  ______ cm»'-Ins M n n sl S .

A _ i il \-;i r S:
7 . (» om aliles

4-. I m i u a t i t e s  s i r a n g u l a t u s .  n sp S.

5 . ____  ro tro rü iis . B u ch .* S .
6 . ____  a m  In s .  M iinst\ S

b i s u l i a h i s  ?i sp  S .



Fehl tm pr

1, O o r u a t i t e s  Ucl i tens is  n s p .

2 .  _____ A m m o n  n sp:
3 - 7 ,  O p e r o n  la

8 , G o m p h o c e r a s  p y r i f o r m e  m m o r .

9 ,  O r lh s c e r i t i t e s  s u b f le x u o s u s M u n s t -  .

1 0  , ________________ id  JUV:

11 ,  ___ .!____carinatus Münst-
12, _     . iniet-

«



Tab: 14.

S c h /n id  ü v lap. K P o h lim p r .

1 Modiola simpla n. sp P.

2.M ytilus Hausmanrti G oldf: R

3. Nucuia parunculus n. •sp. P.

4. Nucuia W ym m ensis n. sp. P

5 -6  Orbicula indet.

7. 9 Ostrea Sowerbyaua Br. 

10.11 Avicula sem iradiata Fisch.

12-15 Posidonia revelata n. sp.

16. Perna myliloi'des L. Gm.sp-



T
b

M
6

D ig itized  by v ^ . o o Q i e



Tat.16

m h'frhl i/npn/q ■

I 6, Aucella Pallasii n. sp.

7  ________  id .  va r .

<9    mosquensis Buch sp:

9112 i  crassicollis n sp :

13-15 Aucella concentrica var. suhlaevis.

16 ._____  _______ Fisch: sp:

1 7 -1 8 , jfragm enta testae

19-23, Gervillia lata  Phill:



Tab:17

S cJ tm u i u i /a p  . KPi'M m p r tm

1- 4-, Area elongata Sow- 
ft. 6, Pcctunculus Petsrhorae n sp. 
7. 9. Nurula nuda P h il l (?)

10.11, rhomnodes n sp
12.13, lorbis sublaevis n.sp.
14-16 .1.ucina c o r r o s a  n . sp

17-22, Cyprina Syssollae n. sp; 
23.24. Crassatella 
2ft-26, Astarte obtusa n . sp 
27-28 Cardium continnum  B.vur: 
29.30 Yenus exsularis n. sp 
31.32 L jo n s ia  Aldutni d 'Orb:

33 34, Solerurtus Petscborae n sp .



Tab: 18.

\ n m t d  in- la p . < M  K  P r h i  i m p r

I 5 Pannpaca abriuda
■i.5 __ peroßrina d Orb.
1i 10   rugasa Goldf sp
II Id Pholadamya dilala n sp. 
14.16 Ceritltium Syssollaa n.sp 
17. Rostellanaluspinasa Phill.

18 Pleurotornaria Syssollae n sp. 
19.SO Turbo rhombodes n sp:
21 _  Wisinganus n.sp.
22,23 Actaeon Petschorae n. sp,
24.25 ____  striatulus n sp
26 T u rn le lla  Pßtsrhorae n.sp.



TahflQ.

Srhm id  - f i  P c h l im p r :■

1.

bi /ftp dri

1 6 Am m nnites B a ld u ri n ,sp ; i 10.11 Am m onites Jason  Rein.'var gemmata. 
7 . 9 ______   _  id : v a r : I 12.13 __________ id: var. Pollyx.



Tah 20.

1 _ 3 Amrnuniti’S Syssnllan n sp. j 7 Am m onitesTchefkin i var- slennlob\l3
/i _ _______   dip;ydii!.s n sp: 8 10   Ishrnau n . s p
6. Tcliel'kini d'Orb i 1 1 . 1 2 _______ cornnatus Brug



Tab: 21

i

h n m s u i la p  J* / h  P J h l in

Ammonites polyptvchus n . s p :

а,  O n c h u s .  P

б, P aec i lo d u s  r o s s i c u s . C .



S c h m id  u t la p  deZ-

1, A m m o m t e s  c o rd a lu s ^ S o w .

2 ___________alternans,Buch:
3 .  5 _________J a s o n , R e i n '

 6 __________ id- v a r  a p e r i u s .

7    .... id var: Pollux ,

8. Amnionites mosquensis,Fisch:
9.   polyptychus, n, sp.

10.   diptychus, n. sp:
11. 12,____________Tchefkini, d’Orb:
13. l- i-   — id.- vav: stenolobus.

f f  Pohl im p r im :

15/Ammonites Ishmae, n . s p .




