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Eine jungpleistozane Fauna aus dem West-Eifeler 

Vulkan Hasenberg bei Trittscheid

von

Siegfried Kuss und Gilbert Rahm

Geologischer Teil

(G. Rah m)

Seit fast 150 Jahren wird der Hasenberg bei Trittscheid in der geologischen 

Literatur erwahnt, und dennoch blieb er bis heute fast unbekannt. Das liegt 

daran, dab er keine geologisch-vulkanologischen Besonderheiten bot.

Der Hdhenriicken des Hasenberges ragt nicht fiber die allgemeine Hochflache 

der Eifel in diesem Gebiet hinaus, ja, trotz der Auflage vulkanischer Tuffe 

erreicht er diese Hohe nicht einmal ganz. So fallt der Vulkan auch in der Land- 

schaft nicht auf, kein Wunder also, dab man ihn von seiten des Naturschutzes 

ohne Bedenken schon friihzeitig fiir die wirtschaftliche Verwendung des vul- 

kanischen Materials freigeben konnte.

Der intensive Abbau in den letzten Jahren hat den Vulkan, der allerdings 

schon immer nur ein Erosionsrest war, bis zur Unkenntlichkeit verstiimmelt, ja, 

in allerkiirzester Zeit wird kein abbaufahiges vulkanisches Material hier mehr 

vorhanden sein.

Der Abbau hat aber jetzt auch dem Vulkan Hasenberg fiir die Fachwelt zu 

einer hervorragenden Bedeutung verholfen. Dem Betriebsfiihrer der Fa. DELA- 

BAU, Herrn G. G n i f f k e , ist es zu verdanken, dab sofort, nachdem der Bagger 

die ersten Knochen antraf, die richtigen Stellen informiert wurden und ins- 

besondere dem Rheinischen Landesmuseum Trier die fachgerechte Bergung 

des Materials ermoglicht wurde.

Herr Dr. Schindler, der Direktor des Rheinischen Landesmuseums, 

iiberlieb mir freundlicherweise das ganze Fundmaterial zur wissenschaftlichen 

Auswertung, ihm sei dafiir herzlichst gedankt. Weiterhin danke ich auch beson- 

ders Herrn Dr. H. Remy vom Institut fiir Palaontologie in Bonn, der mir 

einige Fundstiicke, die bereits in Bonn waren, ebenfalls iiberlieb. Auch Herrn 

H. Ebhardt aus Hannover sei herzlichst fiir die Bemiihungen um die 

Bestimmung eines Zahnes gedankt. Das ganze Unternehmen ware aber unmiig- 

lich gewesen ohne die Bereitschaft von Herrn Prof. Dr. S. Kuss, den 

wichtigsten, namlich den palaontologischen Teil der Bearbeitung zu tibernehmen.

Der Hasenberg gehort zu der Vulkangruppe von Udersdorf, welche etwas 

abseits von dem 50 km langen Westeifeler Vulkanzug etwa 3—4 km siidwestlich 

der Dauner Maare liegt und mehr oder weniger ein geschlossenes Vulkangebiet 

darstellt. Innerhalb dieser Gruppe ist der Hasenberg der stidostlichste Vulkan 

und der einzige, der bstlich der Lieser, der Hauptentwasserungsader in diesem 

Gebiet, liegt. Der Hasenberg ist aber auch der einzige Vulkan dieser Gruppe, 

welcher nur vulkanisches Lockermaterial und keine Basalte und Lavastrbme, 

wie alle andern, geliefert hat.

Westlich des Hasenberges fliebt die Lieser in einem Niveau um 340 m nach 

Siiden. Der Hasenberg selbst erreicht 480 m Hohe, die vulkanischen Tuffe begin-
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nen in 440 m Hohe. Der eigentliche Vulkan beginnt also 100 m uber dem Tai 

der Lieser, er erreicht nur eine Hohe von 40 m.

Die Basis des Hasenberges besteht aus unterdevonischen Schiefern, welche 

mit diinnen quarzitischen Sandsteinbanken und Grauwacken wechsellagern. In 

den vulkanischen Ablagerungen findet man viele Stiicke dieses Devons zer- 

brochen wieder, in der Nahe des ehemaligen Schlotes sind auch haufiger ange- 

schmolzene Sandsteinstiickchen zu finden, die eine glasige Rinde haben.

Schon friih erkannte v. Dechen1, daB die Tuffschichten des Hasenberges „uber- 

einstimmend mit der Oberflache fallen". In der Tat zeigen die vielen Abbauten, 

die heute uber den ganzen Berg verteilt sind, generell ein nach auBen gerichtetes 

Gefalle der Schichten der Lapillituffe. Dieses perifere Gefalle und eine kleine 

Einmuldung, die friiher in der Nahe des Gipfels des Hasenberges bestand, 

lieBen Steininger2 die Vermutung aussprechen, daB hier, beim Gipfel, der Krater 

des Vulkanes sei. Aber schon 1861 waren v. Dechen die Argumente zu vage, als 

daB er dieser Ansicht zustimmen konnte.

Somit blieb der Hasenberg, fiir dessen Beschreibung in der Literatur jeweils 

kaum mehr als eine Seite verwendet wurde, fiir die Fachwelt ein unbedeu- 

tender Vulkan, bestehend aus Lapillituffen, die mit Bruchstiicken der durch- 

schlagenen Devonschichten durchsetzt sind und von welchen der Eruptionspunkt 

unbekannt war.

Mitscherlich3 und v. Dechen4 beschrieben „Rollschlacken“ und vermuteten 

auch etwas Lava in der sog. „Deulkaul“. Aber schon Mitscherlich5 machte auf 

das MiBverhaltnis von Schlacken zu steiniger Lava aufmerksam, das heiBt, er 

konnte kaum Basalt erkennen, aber Schlacken waren reichlich vorhanden. Die 

„Deulkaul“ ist jener Teil des Vulkanes auf der Nordseite des Berges, der Tritt- 

scheid am nachsten liegt. Hier steht heute auch die Siebanlage des Werkes.

Bei meiner ersten Kartierung des Hasenberges im Jahre 1960 konnte ich 

schon sofort feststellen, daB Lava tatsachlich auch hier in der „Deulkaul“ nicht 

vorhanden ist. Der damals schon fortgeschrittene Abbau zeigte ziemlich fest 

verbackene Schlacken, die als SchweiBschlacken in die Karte eingetragen wur- 

den. Da SchweiBschlacken erfahrungsgemaB in Tuffvulkanen in der Nahe der 

Ausbruchstelle des Schlotes anzutreffen sind, konnte man auch hier den Schlot 

vermuten.

Der jetzt schon sehr viel weiter vorangeschrittene Abbau hat diese damalige 

Vermutung vollauf bestatigt. In dem beigegebenen isometrischen Blockbild 

(Abb. 1) wurde versucht, die Verhaltnisse vereinfacht und schematisiert darzu- 

stellen. In dem groBen Abbau, der von der ehemaligen „Deulkaul“ ausgehend 

nach Stiden in den Berg vorangetrieben wurde, ist ein Riicken aus sehr stark 

verfestigten SchweiBschlacken stehen geblieben, den man als westlichen Krater- 

rand betrachten kann. Der bstliche Rand liegt in der bstlichen Abbauwand 

selbst, welche ebenfalls verfestigte SchweiBschlacken aufweist. Wir kommen 

damit auf einen Kraterdurchmesser von rund 40 m. Das ist nicht sehr viel, aber 

es handelt sich hier bereits um den tiefsten Teil des in den Schlot hinabfiihren- 

den Kraterteiles, der bereits trichterfbrmig in die unterdevonischen Schichten 

eingesenkt ist. Denn an der nordwestlichen Seite des Abbaues ist man bereits 

auf die steil nach Nordost einfallenden Schichten des Unterdevons gestoBen, 

welche als oberster Teil der Schlotwandung anzusehen sind. Der groBe Abbau,
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Der Hasenberg bei Trittscheid

Abb. 1: Isometrisches Blockbild des Hasenberges

in welchem auch die Fossilien gefunden wurden, steht also mitten im Krater, 

der bereits etwas in den Schlot eingesenkt ist.

In dem Schlotbereich selbst sind die Lapillituffe nur sehr undeutlich geschich- 

tet, sie haben eine leicht schlusselfdrmige Lagerung. Die AufschluBwand ist etwa 

20 m hoch, wobei an der nordwestlichen Seite die devonischen Gesteine etwa 

10 m hoch reichen.

Es muB nun jedem Beobachter auffallen, daB dieser Schlot ganz an der 

Nordseite des Vulkanes liegt und nicht im Zentrum, wie man es eigentlich 

erwarten sollte. Sollten die Aschen nur einseitig nach Siiden ausgeworfen wor- 

den sein und die Nordseite nie Aschenwiirfe erhalten haben? Das ist sehr un- 

wahrscheinlich. Vielmehr ist anzunehmen, daB schon erhebliche Teile des Vul

kans nach seinem Erloschen abgetragen wurden. Es wurde schon zu Anfang 

bemerkt, daB es sich beim Hasenberg um einen Erosionsrest handelt. Die gesam- 

ten Auswurfmassen waren ja Lockerprodukte, die auch in verhaltnismaBig kur- 

zer Zeit wieder abgetragen werden kbnnen. So diirfen wir annehmen, daB 

einstmals doch der Eruptionspunkt etwa im Zentrum des Vulkanes lag. Die 

Seite nbrdlich des Schlotes ist bereits vollig verschwunden, wahrend auf der 

sudlichen Seite noch ein Rest erhalten blieb, eben der heutige Hasenberg.
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Diese Umstande werden verstandlich, wenn man die topographischen Ver- 

haltnisse etwas naher betrachtet: Auf der Westseite des Hasenberges geht das 

Haupttal, in welchem die Lieser fliebt, von NNO nach SSW. Zum Liesertal hin 

zieht nbrdlich am Hasenberg vorbei ein Nebental hinab, in dem der Ort Tritt- 

scheid liegt. Auf der Siidseite des Hasenberges zieht ein noch unbedeutenderes 

Talchen nach SW zur Lieser hinab. Dieses Talchen hat in seinen obersten An- 

fangen gerade erst die vulkanischen Gesteine erreicht. Daraus geht hervor, dab 

der Teil des ehemaligen Vulkanes nordlich des Eruptionspunktes erheblich 

starker der Erosion ausgesetzt war. Er wurde vollig abgetragen, wahrend der 

sudliche Teil noch in Resten erhalten blieb.

Wir miissen uns ja immer vergegenwartigen, dab der Vulkan rund 100 m 

fiber dem Liesertal erst beginnt. Das heibt, dab der Flub sich nach dem Ausbruch 

des Vulkanes bereits weitere 100 m in die devonischen Schichten einschneiden 

konnte. Diese devonischen Schichten sind, da meistens Tonschiefer, nicht fiber- 

mabig widerstandsfahig, aber doch harter als die lockeren vulkanischen Tufte. 

Es wundert also nicht, dab der grdbte Teil des Vulkanes schon wieder abge

tragen ist. Auch der heutige noch vorhandene Rest des Hasenberges ist nur ein 

kleines Uberbleibsel. Die ehemalige Machtigkeit der Tuffe dfirfte drei- bis 

viermal grober gewesen sein.

Die Fossilien wurden nun in dem schon beschriebenen Schlot der Vulkan- 

ruine gefunden. Und zwar lagen sie ziemlich tief, etwa 15 m unter der heu- 

tigen Oberflache mitten in dem aus Schweibschlacken gebildeten Zentrum in 

einem Umkreis von etwa 40 m verstreut. Die Hohenlage der einzelnen Knochen 

variierte um etwa 5 m. Alle Teile waren eingebettet in mittel- bis grobkbrnige 

Lapilli, die horizontal bis etwas schfisselformig gelagert den Schlot ausfullten. 

Die Knochen sind durch die hindurchsickernden Wasser stark entkalkt worden, 

dieser Kalk wurde unmittelbar unter den Knochen wieder abgesetzt und hat 

die Lapillituffe mehrere Zentimeter dick fest verbacken. Fest steht auberdem, 

dab einige Knochen bereits zerbrochen in den Tuffen abgelagert wurden. Mit 

grober Wahrscheinlichkeit sind auch von vorneherein nicht alle Teile der Tiere 

eingebettet worden, wie die Frabspuren an vielen Knochen vermuten lassen.

Wir miissen uns nun fragen, wie denn iiberhaupt eine Ablagerung der 

Fossilien im tiefen Teil des Schlotes moglich war.

Der Schlot selbst mub wahrend der Tatigkeit des Vulkanes offen gewesen 

sein, seine Grenzen werden uns heute noch durch die Umrandung mit Schweib

schlacken angezeigt. Unmittelbar nachdem der Vulkan seine Tatigkeit einge- 

stellt hat, mubte die Zerstdrung beginnen, wobei naturgemab der noch offen 

stehende Schlot langsam zugeschiittet wurde und die oberen Teile der Schlot- 

wandung immer mehr abgeflacht wurden. Von den steilen Schlotwanden, die 

oftmals fiber 100 m hoch sein kbnnen, brechen dabei nicht selten ganze Schollen 

ab und ffillen den tieferen Teil des Schlotes auf.

Die Tatsache, dab die Fossilfunde in einem Umkreis von 40 m, also praktisch 

fiber den ganzen Schlotbereich verstreut waren, und dab auch eine betracht- 

liche Hbhendifferenz zwischen den einzelnen Funden bestand, labt als sehr 

wahrscheinlich folgende Mbglichkeit erkennen: Die Tiere, insbesondere das 

Mammut, sind am Rande des Kraters auf dem Vulkan verendet, sei es durch 

Altersschwache, Krankheit oder auch noch aufsteigende vulkanische Gase.
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Sie miissen noch langere Zeit dort oben gelegen haben, in welcher Aasfresser 

und Raubvogel Gelegenheit batten, an den Tieren zu fressen und wohl auch 

ganze Teile, vor allem Extremitaten, wegzuschleppen. Dadurch wird verstand- 

lich, daB die Tiere nicht vollstandig erhalten sind und die meisten Knochen 

FraBspuren zeigen. SchlieBlich rutschte die Scholle, auf welcher die Tierreste 

lagen, in den Krater des erloschenen Vulkanes hinein. Bei diesem Sturz wurde 

alles durcheinandergewirbelt und weit verstreut und in unterschiedlicher Hohe 

im Material der abstiirzenden Scholle selbst eingebettet.

Diese Vorstellung macht deutlich, daB uns mit einer Altersdatierung der 

Fossilfunde das Ende des Vulkanes Hasenberg angegeben wird. Die Dauer der 

Tatigkeit des Vulkans diirfte allerdings, da er ein reiner Aschenvulkan ist, 

nur sehr kurz gewesen sein, auBerdem ist die Einbettung der Fossilien unmittel- 

bar nach dem Erldschen des Vulkanes erfolgt, irgendwelche Bodenbildungen 

waren in der Zwischenzeit nicht vor sich gegangen. Somit diirfte die Alters- 

stellung der Fossilfunde, die sowieso nur eine ungefahre sein kann, doch dem 

Alter des Vulkanes entsprechen.

Absolute Altersdatierungen von Vulkanen der Westeifel sind seit einiger Zeit 

mittels Pollenanalysen an den Maaren erfolgt. Es ergaben sich Alter zwischen 

8 bis 10 000 Jahre vor Christus, also 10 bis 12 000 Jahre absolutes Alter. In 

jiingster Zeit haben Frechen6 und Lippolt6 zwei Sanidine der Westeifel mittels 

K-Ar-Proben datiert. Sie ergaben fur den Sanidin vom Muhlenberg bei Hohen

fels (der aber jiinger ist, als der Muhlenberg selbst) 460 000 Jahre und fur 

einen Sanidin vom Kyller Kopf bei Rockeskyll 430 000 Jahre.

Die Fauna des Hasenberges erlaubt erstmalig eine Datierung von palaonto- 

logischer Seite. Die Faunenliste weist auf die ausgehende RiBeiszeit, wir 

kommen damit auf ein Alter von rund 100 000 Jahren. Damit ist der Hasen- 

bergvulkan wesentlich alter als die Maare, die ja schon immer als die jiingsten 

vulkanischen Bildungen angesehen wurden. Er ist aber auf der anderen Seite 

erheblich jiinger als Muhlenberg und Kyller Kopf. Die Tatsache, daB diese beiden 

und auch noch viele andere sicher altere Vulkane besser erhalten sind als der 

Hasenberg, ist dadurch zu erklaren, daB die meisten Vulkane Basalte und Lava- 

strome enthalten, also harte Gesteine, die einer zu schnellen Abtragung Wider- 

stand leisten. Die lockeren Massen des reinen Tuffvulkanes Hasenberg dagegen 

wurden, wie ausgefiihrt, schnell abgetragen. Dadurch aber, so glauben wir, 

war es iiberhaupt nur moglich, die Tierreste einzubetten und uns bis auf den 

heutigen Tag zu uberliefern.

Anmerkungen
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2 J. Steininger, Geognostische Beschreibung der Eifel (1853) 125.
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5 E. Mitscherlich a. a. O. 39.

6 J. Frechen u. H. J. Lippolt, Kalium — Argon — Daten zum Alter des Laacher 

Vulkanismus, der Rheinterrassen und der Eiszeiten. Eiszeitalter und Gegenwart 16, 

1965, 5—30.
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Palaontologischer Teil

(S. K u s s)

Die Aufsammlung vom Hasenberg ergab folgende Faunenliste:

Insectivora: Talpa sp.

Rodentia: Arvicola sp.

Ungulata: Rhinoceros sp.

Equus sp. 

Bovide?

Proboscidea: Elephas primigenius Blumenb.

Erhaltung der Knochen:

Da der Abbau des Tuffes mit Baggern betrieben wird, verwundert es nicht, 

wenn die Knochen fast ausnahmslos in Fragmenten angeliefert wurden. Das 

Personal des Geologisch-Palaontologischen Instituts der Universitat Freiburg 

im Breisgau hat das Mbgliche getan, um Zusammengehbriges zu vereinigen. 

Trotzdem konnte dies nur in beschranktem Umfange gelingen, weil vieles bereits 

zu stark zerstbrt war und auBerdem oftensichtlich nicht konsequent alle Bruch- 

stiicke eingesammelt wurden oder gesammelt werden konnten. Die Konsistenz 

der Knochen hat in dem kalkfreien Milieu der Tuffe durch Entkalkung stark 

gelitten. Oftmals konnte man, besonders an grbBeren Knochen, beobachten, dafi 

der herausgelbste Kalk einseitig, zweifellos an der Unterseite, wieder aus- 

geschieden worden war und heute in Form von Tapeten Tuffpartikel fest mit 

dem Knochen verschweiBt. Die Ablbsung der Tapeten gestaltete sich teilweise 

so schwierig, daB sie gelegentlich unterbleiben muBte. Durch Auflastdruck sind 

grbBere Tuffbrocken gewaltsam in die Knochenoberflache hineingedruckt wor

den, so daB gerade Skelettelemente mit dtinner Compacta regelmaBig Schaden 

gelitten haben. In Ausnahmefallen kommen auch alte Bruchrander vor, die in 

Kombination mit FraBspuren anzeigen, daB nicht in alien Fallen ganze Skelette 

zur Einbettung gelangt sind.

Die Fauna:

Talpa sp.

Material: Linker Mandibelast, beide Scapulae, Tibia. — Alles fragmentarisch.

Bei der Preparation des Mammuts fanden sich, unmittelbar dem Unterkiefer 

aufgelagert, Reste eines Maulwurfs. Im Mandibel-Corpus, dem der vordere 

Abschnitt und der Ramus ascendens fehlen, sind die Alveolen von Ma, basale 

Teile von M2 und die Alveole fur die Hinterwurzel von Mi erhalten. Unter der 

Mitte des Mi ist gerade noch das hintere Foramen mentale sichtbar. Die Zahn- 

lange Mi—Ma muB etwa 6 mm betragen haben. Da weder der taxonomisch so 

wichtige Ramus ascendens noch Zahne erhalten sind und zudem auch die 

Skelettelemente nur als Fragmente vorliegen, laBt sich die Artzugehbrigkeit 

nicht sichern. Vermutlich aber handelt es sich um T. europaea L.
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Arvicola sp. (Abb. 2)

Material: Fragmentarischer rechter Unterkieferast.

Als das Dokument in meine Hande gelangte, war es bereits „prapariert“. 

Dabei hat man die Incisivenspitze um 180 Grad verdreht eingeleimt und weit 

aus seiner Alveole gezogen. Die Briichigkeit des Stiickes laBt es nicht geraten 

erscheinen, den heutigen Zustand zu korrigieren. Weitere Defekte betreffen die 

I-Alveole, den unteren Kieferrand und die taxonomisch wichtige Gelenkspartie.

Abb. 2: Arvicola sp. — M1-M3 dext., occlusal. 10:1

Die Form der Zahne (Abb. 2) weist auf das Genus Arvicola hin. In Anbetracht 

des „augenblicklich noch herrschenden Formen-Dilemmas“ bei den Arvicolen1 

und der mangelhaften Erhaltung ist eine sichere Artbestimmung nicht mbglich. 

Sollte sich jedoch die Zahnlange als brauchbares Kriterium erweisen, wie einige 

Autoren meinen, dann konnte der vorliegende Rest auf A. amphibius bezogen 

werden. Mi—Ms waren mit Sicherheit etwas langer als 10 mm. (Wegen eines 

geleimten Querbruches mit Beschadigung des letzten Mi-Prismas kann ich kei- 

nen genauen Wert angeben.) Folgende Made gelten manchen als charakte- 

ristisch: 10,4 mm fiir A. amphibius, 9,3 mm fur A. terrestris und 8,7 mm fiir 

A. scherman. -—- An der unterhalb Mi freigelegten Incisiven-Alveole laBt sich 

ein zuverlassiger Querschnitt dieses Zahnes in situ beobachten. Er ist zwar 

gerundet-dreieckig, aber doch etwas kantiger, als Koby2 ihn von A. scherman 

exitus abgebildet hat. Lingual reicht der Schmelz fast bis in halbe Hbhe des 

dorsoventralen Durchmessers hinauf. Fiir die buccale Seite laBt sich nichts 

sagen. Der Nager-Unterkiefer diirfte also einer relativ groBen Wiihlmaus — viel- 

leicht A. amphibius — angehbrt haben.

Rhinoceros sp. (Taf. 3, 2 a—b)

Material: Fragmente von Humerus dext., Ulna dext. et sin., Radius dext. und Femur 

dext.

Vermutlich stammen alle Reste vom gleichen Individuum. Unfrische Bruch- 

kanten, z. T. von deutlichen FraBspuren gezeichnet, deuten die Mbglichkeit an, 

daB das Skelett schon vor der Einbettung uber grbBeren Raum verstreut wurde. 

Leider sind keine Zahne iiberliefert, durch die eine Artbestimmung eher mog- 

lich gewesen ware. Der rechte Humerus ist in Form eines Corpus-Fragmentes 

belegt. Seine Identitat ergibt sich aus der zwar unvollkommen iiberlieferten, 

aber doch deutlich nach cranial vorspringenden Deltoidcrista. Die craniomediale



12 Siegfried Kuss und Gilbert Rahm

Seite ist abgeflacht. Caudomedial wird die Abflachung von der schwach ent- 

wickelten Tuberositas teres begrenzt. Verglichen mit den entsprechenden Kno- 

chen von Rh. unicornis ergibt sich hier eine geringe Abplattung, deren Richtung 

auch mehr nach auBen, anstatt nach vorne weist. — Das proximate Schaftende 

muB schon vor Einbettung abgebissen worden sein, jedenfalls erscheint der 

Rand des Schaftes hier ausgezackt, und der Tuff konnte ungehindert in die 

Markhohle eindringen. Distal handelt es sich ausschlieBlich um frische Bruch- 

kanten, die bei der Bergung entstanden sind. Die groBte Lange des Fragments 

betragt so 113 mm. Kleinster craniocaudaler Durchmesser oberhalb der Fossa 

olecrani = 75 mm. In seiner Gesamtlange konnte der Knochen etwa dem von 

Rh. unicornis entsprochen haben.

Ebenfalls der rechten Vorderextremitat gehort ein Ulna-Rest (Taf. 3, 2 a—b) 

an, der die Incisura semilunaris einschlieBt. Der Processus olecrani ging schon 

vor der Einbettung verloren, wie der Tuff beweist, der der Bruchstelle anhaftet. 

Distal wird das Fragment nur von frischen Bruchen begrenzt. Von Rh. unicornis 

unterscheidet sich der vorliegende Rest vor allem durch Besitz einer Grube 

oberhalb des medialen Processus coronoides. Die Ausgestaltung der Gelenk- 

flachen stimmt weitgehend uberein. MaBe: GroBte Breite der Humerus-Facette 

= 105 mm (87,6 mm bei Rh. unicornis, Mus. Basel Nr. 7351).

Einziger Beleg linker Extremitaten ist ein distales Ulna-Endstiick (Capitu

lum ulnae), das erst bei der Bergung abgebrochen sein muB. Da keine Spur einer 

Knorpelfuge zu erkennen ist, wird das Tier bereits erwachsen gewesen sein. 

Auf der cranialen Seite zeichnet sich eine scharfe Kante ab. Die distalen Ge- 

lenkflachen sind etwas defekt und lassen deshalb keine genauen MaBangaben 

zu. Dicht oberhalb der Facetten betragt der Durchmesser craniocaudal = 65 mm, 

mediolateral = 49 mm.

Das rechte Radius-Fragment besteht aus dem Schaft mit dem etwas be- 

schadigten Capitulum radii. Das distale Endstiick scheint von Carnivoren ab- 

gefressen worden zu sein. Abweichend von Rh. unicornis ist die Tuberositas 

radii als seichte Grube ausgebildet. Eine GefaBoffnung, die beim vorliegenden 

Radius nahe der caudolateralen Kante des Schaftes liegt, findet sich bei Rh. 

unicornis etwa in der Mitte der Caudalseite. Die mediate Partie der Fovea arti- 

cularis capituli ist stark nach vorne gedehnt und an den Randern von gut aus- 

gepragten FraBspuren gezeichnet. Da die laterale Partie der Fovea abgebissen 

ist, kann die Gesamtbreite nur geschatzt werden: ca. 100 mm. Die groBte cranio- 

caudale Erstreckung der medialen Partie betragt 70 mm. GroBte Lange des 

Fragments = 290 mm. Kleinster Durchmesser des Schaftes: quer = 61,8 (53,7), 

langs = 39,0 (36,0) mm. (Werte in () von Rh. unicornis, Mus, Basel, Nr. 7351).

Von der rechten Hinterextremitat liegt ein fragmentarisches Mittelstuck des 

Femur vor. Auch hier ist das distale Endstiick abgefressen, das proximale hat 

wiederum frische Bruchkanten. — Der Rest umfaBt jenen Abschnitt des Schaf

tes, der proximal der distalen Condyli mit dem Planum popliteum beginnt und 

bis zur Umbiegung der Lateralseite in den Trochanter tertius reicht. An dieser 

Stelle hat die Compacta eine Dicke bis zu 17 mm. Der kleinste mediolaterale 

Schaft-Durchmesser betragt 86,7 mm gegeniiber Rh. unicornis mit 78,8 mm 

(Mus. Basel Nr. 7351). An der proximalen Bruchstelle miBt der anteroposteriore 

Durchmesser 54 mm. Diesem MaB diirften etwa jene Werte entsprechen, die
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Tbpfer3 von „Tichorhinus antiquitatis“ mitteilte: „Starke unterhalb des Tro

chanter tertius von vorn nach hinten gemessen: 5,9 (Lengefeld); 6,2 cm (Agne- 

theln n. Phleps 1926).“

Hinsichtlich der Artbestimmung sehe ich keine Mbglichkeit, eine Entschei- 

dung zwischen den beiden nach der Gesamtfauna wahrscheinlichsten Arten 

Dicerorhinus hemitoechus und Coelodonta antiquitatis zu treffen.

Equus sp.4 (Taf. 2, 1—3)

Material: m2 dext., Oberkiefer-Fragment mit M2-M3 sin. und vorderes Bruchstiick 

des Os incisivum mit I1 dext. und I1-!3 sin.

m2 (Taf. 2, 3 a—b) war zunachst in die Hande von Herrn Dr. Remy (Bonn) 

gekommen, der ihn an Herrn H. Ebhardt (Hannover) zur Bearbeitung iibergab. 

Um das Material an einer Stelle zu vereinigen, gelangte er von dort zu mir. 

In seinem Begleitschreiben teilte Herr Ebhardt mit, dab der Zahn „eine gewisse 

Ahnlichkeit der Schmelzfalten mit demjenigen des Fohlen-Unterkiefers auf 

Hunte I vom Dummer See, 2200 v. Chr.“ aufweise5. Aufgrund dieser „hbchst 

merkwiirdigen Ahnlichkeit1' ergabe sich ein schwacher Hinweis auf Equus 

hydruntinus, „auf die Vorfahren des Pferdetyps IV (Speed-Ebhardt) und auf 

seine tarpanoide Verkreuzung vom Ende der letzten Eiszeit". Herr Ebhardt legte 

den Zahn jedoch auch Prof. Sickenberg (Hannover) vor, der die linguale Dop- 

pelschlinge als „doch wohl caballin" beurteilte.

Herr Dr. A. Kleinschmidt (Stuttgart), dem ich Abgiisse aller Equidenzahne 

vom Hasenberg iibersandte, kam zu dem Ergebnis, dab „Zugehbrigkeit zu A. 

hydruntinus und E. hemionus nach Grbbe und Form nicht gegeben" sei. Mab- 

gebend seien vielmehr Form und Grbbe der Doppelschlinge und des Lobus 

tertius des Talonides. Er verweist auf ein (nicht verbffentliches) Homologon von 

Lebenstedt E 24 und auf Abbildungen bei v. Reichenau6. Die zitierten Ab- 

bildungen beziehen sich auf Equus mosbachensis. Grobe Ahnlichkeit, besonders 

auch in der bedeutenderen Grbbe, ergibt sich darin zweifelsfrei, jedoch sind 

auch Unterschiede im Detail nicht zu iibersehen. Mir scheint jedenfalls, dab der 

Milchmolar artlich mit den vorliegenden Resten des definitiven Gebisses iden- 

tisch ist. Auf sie wird gleich einzugehen sein. — Grbbte Lange der Kauflache: 

34,8 (36,0), Breite der Kauflache: 13,1 (11,2), grbbte mebbare Hbhe der Zahn- 

krone: 30,5 mm7.

Der im Kieferfragment steckende, noch nicht ganz durchgebrochene M3 ist 

apical stark beschadigt. Da er nicht mehr auszusagen vermag als der frei- 

liegende M2, wird auf gewaltsame Herausnahme, bei der das Kiefersttick ge- 

opfert werden mubte, verzichtet. — M2 (Taf. 2, 2 a—c) mubte von seiner Zement- 

bedeckung befreit werden, weil sie sich untrennbar mit dem Tuff verbunden 

hatte. So betragen seine Mabe nahe der Kauflache: 33,1X25,4 mm, in der Mitte: 

27,1X27,8 mm. Die Kauflache beginnt eben erst auf Para- und Metacon zu 

usieren, deshalb entziehen sich die Einzelheiten der Schmelzfiguren einer de- 

taillierten Beurteilung. — Bei v. Reichenau8 findet sich ein nur wenig alterer 

M2 von E. mosbachensis, der in Grbbe und Morphologic einen entsprechenden 

Ahnlichkeitsgrad aufzuweisen hat wie der zuvor erwahnte m2.

Die erhaltenen oberen Incisiven (I1, I1—I3 in Reihe) stecken noch fest im 

Zwischenkiefer (Taf. 2, 1 a—b). Ihre Kundenschmelzrahmen sind ringsum ge-
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schlossen, die Kunden selbst hohl. Auf der Vorderseite zeigen sich weiBe 

Flecken, die bei Abnutzung des Zements durch die Zunge entstehen. Nach 

Duerst9 entspricht dieser Zustand etwa emem individuellen Alter von 7 Jahren. 

Da nach Dobberstein/Koch10 der 2. Pferdemolar bereits mit 2—2V4 Jahren durch- 

bricht, kbnnen die Incisiven individuell nicht gut mit den vorliegenden Molaren 

identisch sein. — Breite am labialen Rande und grbBter Langsdurchmesser der 

Kauflache betragen bei I1 = 17,2 bzw. 12,5; bei I2 — 19,8 bzw. 13,0; bei I3 =20,0 

bzw. 11,2 mm. — A. Kleinschmidt verweist mich brieflich auf ahnliche Zahne 

von Lebenstedt. Die vorliegenden seien „im Grund etwas ,kraftiger‘, aber nicht 

unbedingt ,grbBer’“. Er wiirde sie „zwischen antoniusi (Lebenstedt) und tau- 

bachensis (Weimar/Ehringsdorf) stellen“. — Es erscheint mir angebracht, auf 

ein ganz ahnliches Stuck bei v. Reichenau11 aufmerksam zu machen, das zu 

E. mosbachensis gestellt wird.

Als Fazit laBt sich vor allem in der GroBe ein Vergleich zu E. mosbachensis 

herstellen. Kleinschmidt schreibt mir dazu: „Die Ubereinstimmungen mit E. 

mosbachensis bedeuten stratigraphisch nichts! Sie besagen nur, daB es sich eben 

um das ,diluviale GroBpferd‘ handelt. Hier spielt die individuelle Variation 

und die Uberschneidung der Variationskurven eine Rolle. — . . . E. germanicus 

ist schwacher (nicht unbedingt ,kleiner‘), ist jedoch auch in morphologischer 

Hinsicht abweichend (,anders‘ oft schwer zu beschreiben)“.

Durch die hier recht ausfiihrlich zitierten Urteile von Spezialisten wird 

deutlich, wie schwierig es in der augenblicklichen Kenntnissituation ist, fossiles 

Pferde-Material zu bestimmen, besonders dann, wenn das Material fur sta- 

tistische Untersuchungen zu klein ist.

Bovide? (Taf. 3, 1 u. 3)

Material: Proximales Fragment des rechten Femur, linker Astragalus.

Das Oberschenkel - Fragment (Taf. 3, 3) umfaBt das Caput mit dessen 

Verbindung bis zum Trochanter minor, sowie mediate Teile der Fossa trochan- 

terica. Die laterale Bruchkante ist unfrisch, die distale frisch. Sie legt die vbllig 

unverandert erscheinende Spongiosa und die Markhdhle frei. Einen Hinweis 

auf die urspriingliche GroBe des Femur liefert der craniocaudale Durchmesser 

des Caput: 65,6 mm. Zwei Exemplare von Bison bison L. erreichen an der 

gleichen Stelle 56,2 (mannl.) und 50,0 mm (weibl.) im Museum Basel (Nr. 2156 

und 6409). Beim morphologischen Vergleich mit rezenten Bisonten, Bos bonasus 

und Cerviden ergibt sich eine grbBere Ubereinstimmung mit Bison. Dafiir spre- 

chen insbesondere die sattelfbrmige Gestaltung der Caput-Gelenkflache und 

deren charakteristische Untergrenze auf der Caudalseite, sowie eine Facies 

aspera, die in unregelmaBigem Bogen vom distalen Punkt des Trochanter minor 

bis auf die Cranialseite unterhalb des Caput heraufzieht. Beim Rind fehlt 

diese Facies, bei Cervas canadensis ist sie jedoch vorhanden. — Insgesamt be- 

steht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, daB der Femur einem Bisonten (B. bo

nasus L.?) angehbrt hat.

Ob der in nahezu kompletter Erhaltung vorliegende Astragalus (Taf. 3, 1) 

mit dem Femur individuell identisch ist, laBt sich nicht entscheiden. In der Farbe
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gibt es einen bedeutenden Unterschied, die MaBe des Femur-Caput schlieBen 

diese Mbglichkeit jedoch nicht aus. — Leider haben sich die 1936 von Schertz12 

erarbeiteten Merkmale zur Unterscheidung von Bison- und Bos-Astragalen als 

unzutreffend erwiesen13. Aber hier geht es auBerdem darum, die mogliche 

Abkunft von Cerviden auszuschlieBen. Diese Beziehung drangt sich auf durch 

das Vorhandensein eines ausgepragten Rollkamms auf der lateralen Partie der 

distalen Trochlea. Wahrend er bei Cerviden immer vorhanden ist, scheint er 

bei Bison und Bos nur ausnahmsweise vorzukommen. Selbst die von Schertz14 

fur charakteristisch gehaltene Ausgestaltung der Plantarseite zeigt in diesem 

Faile mehr Ahnlichkeit mit Cervus als mit groBen Boviden; denn an der Grenze 

der Facetten fur Calcaneus und Centrodorsale findet sich weder eine mediane 

Synovialgrube in der Mitte noch eine bis in die Mitte reichende Furche, die 

gewbhnlich am lateralen Rand ihren Ursprung hat. Vielmehr bleibt beim 

Astragalus vom Hasenberg eine unscheinbare Delle wie bei Cervus ganz auf 

den lateralen Rand der Facette begrenzt. AuBerdem breitet sich die plantare 

Calcaneus-Facette nach medial bis zur (gedachten) Verlangerung unterhalb des 

proximomedialen Rollkammes aus und bildet hier eine scharfe Kante, die 

direkt in die Medialseite des Astragalus iibergeht. Bei Bison und Bos pflegt an 

der gleichen Stelle eine dorsoventral verlaufende Furche zu liegen. Von Cervus 

weicht jedoch vbllig die viel bedeutendere Eintiefung der proximalen Trochlea 

und — besonders bei Aufsicht auf die Plantarseite — die grbBere Hbhen- 

differenz der beiden proximalen Rollkamme ab. SchlieBlich unterscheidet sich 

der Astragalus von Cervus durch seinen insgesamt schlankeren Habitus. Die 

MaBe betragen: Dorsoventraler Durchmesser lateral = 84,0; medial = 76,2 mm; 

grbBte Breite = 58,5 mm; groBter craniocaudaler Durchmesser = 48,5 mm.

Der Astragalus laBt also nach derzeitigem Kenntnisstand keine eindeutige 

Bestimmung zu. DaB er artlich und individuell mit dem Femur identisch ist, 

kann zumindestens nicht ausgeschlossen werden. Entscheidend fur mich, ihn auf 

einen „Bovlden“ zu beziehen, war vor allem die Tatsache, daB im Fundgut keine 

Reste anderer Artiodactylen enthalten sind.

Elephas primigenius Blumenb.15 (Taf. 1, 1—2)

Material: Zahlreiche Fragmente des Calvariums mit Molaren, beschadigter Unter- 

kiefer mit Molaren, 13 besser erhaltene Wirbel und zahlreiche Fragmente, zahlreiche 

Rippen-Fragmente, beide Scapulae, beide Beckenhalften, Humerus sin., Femur dext., 

Tibia dext., Lunatum und Triquetrum sin., Cuneiforme secundum und Cun. tertium 

dext., Calcaneus dext. — Alle Extremitaten-Reste sind ebenfalls ± stark beschadigt.

Calvarium

Entsprechend seiner spongiosen Beschaffenheit hat das Calvarium den grbB- 

ten Schaden genommen. Die Zerstbrung scheint vor allem auf Sedimentdruck 

zuriickzufuhren zu sein, da mehrere Bruchstiicke disloziert und fest verschweiBt 

sind. Als Kernstiick lieB sich die Gaumenpartie mit den Molaren einschlieBlich der 

Maxillaria und dem linken Squamosum mit Jochbogen restaurieren. Uber den 

Jochbbgen wird der Gesamtschadel etwa 70 cm breit gewesen sein. AuBer den 

in Funktion stehenden M2 hat sich nur links noch eine kleine Restalveole des 

Vorgangers erhalten. Dahinter diirfte auf der linken Seite auch der Nachfolger
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unbeschadigt in der geschlossenen Zahnkammer stecken. Der entsprechende 

rechte Kieferabschnitt ist verlorengegangen. — Der geringste Abstand zwischen 

den Molaren betragt 65 mm, der grbBte im aboralen Teil der Zahne 95 mm. 

Mithin konvergieren die Molaren oralwarts recht bedeutend. Eine gewisse 

Asymmetrie kommt dadurch zustande, dab der rechte M etwas weiter zuriick- 

steht als der linke. Da dasselbe Phanomen auch im Unterkiefer auftritt, kann 

es nicht Folge postmortaler Vorgange sein. ■—■ Nach Fragmenten der StoBzahn- 

alveolen errechnet sich der alveolare I-Durchmesser auf -etwa 95 mm. Ein 

Hinterhauptshbcker (dext.) miBt 93 mm in der Lange und 66 mm in der Breite.

Mandibula (Taf. 1, 2)

Im vorliegenden Zustand umfabt der Unterkiefer den nur relativ leicht 

beschadigten linken Ast mit ziemlich komplettem Ramus mandibulae, an dem 

allerdings die Innenseite aufgebrochen ist und das Zahnfach fur Ma freilegt, 

und den rechten Ast in seiner vorderen Halfte. AuBer den beiden in Funktion 

stehenden Molaren sind jederseits noch kleine Reste der Vorganger im Kiefer 

erhalten. Die Symphyse ist fest verwachsen. Ihre sagittate Lange betragt 98 mm. 

Die Symphysenrinne wird von den steil und parallel stehenden Kiefer-Innen- 

seiten gebildet, die 58 mm voneinander entfernt sind. Obwohl das Rostrum in- 

folge eines Defektes fehlt, kann man doch mit Sicherheit sagen, daB es sehr un- 

scheinbar gewesen ist. Die auBeren Flanken der Corpora weisen kraftige Wbl- 

bung auf. Die vorderen Kieferrander fallen schrag nach unten ab. Jederseits 

stehen unterhalb des Vorderrandes von M2 zwei Mentalforamina 12 bzw. 20 mm 

voneinander entfernt. Neben dem vorderen Kieferrand folgt jeweils ein drittes 

Foramen im Abstand von 45 bzw. 34 mm. Die grbBte meBbare Dicke des Corpus 

betragt rechts = 135 mm, links = 137 mm. Kleinster Abstand zwischen den 

Molaren = 67 mm. Kieferhbhe unter Ma-Mitte = ca. 140 mm. — Besonders auf- 

fallig ist die Stellung des Kronenfortsatzes am erhaltenen linken Ramus. Wah- 

rend seine Richtung normalerweise nur wenig von der sagittalen Richtung nach 

vorn-auBen abweicht, bildet er hier einschlieBlich der Incisur-Kante einen Win- 

kel von etwa 40 Grad. Soviet ich weiB, kommt diesem Merkmal aber nur in- 

dividuelle Bedeutung zu. Ansonsten hat der Unterkiefer alle Zuge eines ty- 

pischen E. primigenius. Dies verdient deswegen besonders vermerkt zu werden, 

weil die Zahne sich diesem Bilde nicht ganz zwanglos einordnen lassen.

Die Zahne

Nicht ganz ohne Bedenken deute ich die in Funktion stehenden Molaren als 

M2. Zwar lassen sich in der Literatur LangenmaBe finden, die auch eine Mi- 

Position rechtfertigen wiirden, jedoch ware die Breite dann ganz extrem groB 

und die Lamellenzahl lage nahe an der auBersten Grenze. Fur Mi spricht an- 

dererseits die Tatsache, daB sich am erbffneten Zahnfach die Lange des Nach- 

folgers ungefahr abschatzen laBt. Sie kann hbchstens 195 mm betragen haben. 

AuBer den erwahnten Umstanden muB man aber in Rechnung stellen, daB an 

den Wirbeln und Extremitaten alle Knorpelfugen bereits geschlossen sind, das 

Tier mithin als adult bezeichnet werden muB. Das ist selbst beim Pfannerhall- 

Mammut16 mit eingeriickten Ms noch nicht der Fall. Dasselbe stelle ich auch bei 

einem kurzlich am Kaiserstuhl gemachten primigenius-Fund fest. — Wegen
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der iiberlieferten Reste voraufgegangener Zahne laBt sich ausschlieBen, daB die 

funktionierenden Molaren Nennenswertes von ihrer urspriinglichen Lange ein- 

gebiiBt haben.

Obere Molaren (M2) (Taf. 1, 1)

Die beiden Oberkiefer-Zahne weisen eine wesentlich bessere Erhaltung auf als 

ihre unteren Antagonisten. Das liegt vor allem an der viel gleichmaBigeren Ab- 

kauung, d. h. der orale Abtrag ist nicht viel grower als der aborale. Von der 

Norm der primigenius-Zahne weicht besonders die ganz ungewbhnlich dicke 

Zementumrandung ab, die im hinteren Abschnitt der Abrasionsplane 12 mm 

Starke erreicht.

Schmelzdicke: Beiderseits um 2 mm.

links rechts

Mediane Lange des M2: 162 mm 160 mm

GrbBte Breite: 85 mm 83 mm

Lamellenf ormel:
x? , A
— 14x

Skl3x

GrbBte Lamellenbreite17: X «= 77,2 mm X = 74,6 mm

Langen-Lamellen-Quotient: I-XII = 10,2 I-XI = 10,5

Die Form der Abrasionsplane laBt sich am treffendsten als „birnenfbrmig“ 

umschreiben. (Bekanntlich gilt dieser UmriB als Charakteristikum fur E. tro- 

gontherii.) Sie ist weder nennenswert konkav, noch steht sie auffallig geneigt. 

Der Schmelz weist sehr geringe Krauselung auf, jedoch kommt auf vielen La- 

mellen ein deutlicher Sinus vor, der entweder nur auf Vorder- oder Riickwand 

der Lamellen beschrankt ist, aber gelegentlich auf beiden zugleich auftritt.

Untere Molaren (Ms) (Taf. 1, 2)

Mediane Lange des Ms:

GrbBte Breite:

Lamellenf ormel:

GrbBte Lamellenbreite17: V

Langen-Lamellen-Quotient: I-VI

Schmelzdicke: Beiderseits um 2 mm.

links

159 mm

77 mm

rechts

156 mm

78 mm

xl-2 n
- - 9x

= 73,5 mm VI = 76,5 mm

= 13,3 I-VI = 15,2

Auch bei den unteren Molaren hat die Kauflache birnenfbrmigen UmriB. 

Da aber die Lamellen beiderseits ziemlich schrag nach vorn einfallen und mit- 

hin der vordere Zahnabschnitt besonders tief exkaviert wurde, liegt die Ver- 

schmalerung — im Gegensatz zu den oberen M ■—- oral. Beim rechten Zahn 

stehen die Lamellen auBerdem noch schief (vorn-innen nach hinten-auBen) zur 

Transversalen. Wie bei den Oberkieferzahnen hat der Lamellen-Querschnitt 

bandfbrmige Gestalt. Der Verschmelzungsmodus laBt sich nicht ermitteln. Zwar 

weisen die letzten Lamellen und Talone noch Mamillen auf, jedoch ergeben 

sie kein klares Bild. Vor der sechstletzten Lamelle sind die Dentinfullungen 

median in Verbindung getreten.

2
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Von den Incisiven liegen mir keine Reste vor. Kollege Dr. Rahm hatte je~ 

doch die Freundlichkeit, zu ermitteln, daB sich in Trier zwei Fragmente be- 

finden, die vom gleichen Fundort stammen sollen. Das eine hat 65 cm Sehnen- 

lange, das andere 32 cm. Ihrer unterschiedlichen Dicke nach zu urteilen, konnte 

das kiirzere Stuck den oralen Abschnitt des langeren darstellen. Zusammen- 

gesetzt wiirde sich bei Erganzung der Spitze eine annahernd halbkreisfdrmige 

Kriimmung ergeben. Torsion soil nicht ausgepragt sein. Die Gesamtlange (als 

Sehne) wiirde etwa einen Meter betragen haben. Durchmesser in der Mitte des 

dickeren Stiickes = 8 cm. (Diese Angaben stiitzen sich auf Messungen und eine 

Zeichnung von Herrn Dr. Rahm.)

Das Skelett

vermag nur wenig Neues zu bieten. Deshalb gehe ich nicht naher darauf ein. 

Um aber eine Vorstellung von der GroBe des Tieres zu geben, sei mitgeteilt, daB 

der Femur ziemlich genau 1 m Lange gehabt haben wird. Die Tibia miBt 54 cm 

in der Lange. Demnach war das Tier relativ klein. Seine Widerristhohe diirfte 

2,50 m nicht iiberschritten haben.

Diskussion des Mammuts

Es wurde schon darauf hingewiesen, daB der Unterkiefer zwar vollkommen 

primigenoide Ziige tragt, die Zahne aber von der typischen Form nicht un- 

betrachtlich abweichen. Wenn auch der Langen-Lamellen-Quotient der oberen 

Molaren mit 10,2 bzw. 10,5 durchaus im primigenius-Bereich liegt, so sind doch 

das abnorme Langen-Breiten-Verhaltnis, die birnenformige Usurflache, die 

„median oft plbtzlich aufgebauschten“, Schmelzfiguren18 und die dicke Zement- 

hiille recht untypisch. Diese Merkmale treffen besser auf E. trogontherii zu. 

Ich halte sie jedoch nicht fiir ausreichend, um etwa die Bezeichnung E. primi- 

genius trogontherii zu rechtfertigen. Fiir die stratigraphische Beurteilung der 

Fauna bieten sie jedoch einen wichtigen Hinweis.

Stratigraphische Einstuf ung

Nach den geologischen Feststellungen handelt es sich um eine annahernd 

synchrone Tiervergesellschaftung, die aufgrund des bedeutenden Erosions- 

betrages der Lieser seit Einbettung der Fauna wohl fiir prawiirmisch gehalten 

werden muB. Der palaontologische Befund spricht durchaus dafiir. Mag es auch 

scheinen, als ob das Mammut als wurmeiszeitliches Charaktertier gerade diese 

Einstufung erforderte, so ist dem. entgegenzuhalten, daB der vorliegende 

primigenius noch eine Reihe altertiimlicher Ziige erkennen laBt. Insgesamt ist 

die Fauna vom Hasenberg eine Steppenfauna. DaB sie zwar unter kiihlen, aber 

nicht ausgesprochen kalten klimatischen Bedingungen gelebt haben kann, be- 

weist der Maulwurf. Unter dem Klima der Jetztzeit hat er sich wohl bis nach 

Nordeuropa und -asien ausgebreitet, die Tundra aber meidet er. Uberdies 

fehlen alle typischen kaltzeitlichen Elemente wie inbesondere Ren und Lem

ming. — GroBe Wahrscheinlichkeit hat die Einstufung der Fauna ins beginnende 

oder ausgehende Eem-Interglazial, wobei ich der Wende RiB-Glazial/Eem-Inter- 

glazial den hbchsten Wahrscheinlichkeitsgrad einraumen wiirde.
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