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Einleitung. 
Die Sande von Mauer und Mosbach sind fluviatilen Ursprungs; 

bei Mosbach und Umgebung, d. h. iiber dem Friedhofe von Mainz und 

zwischen Mainz und Hechtsheim, sowie im Rlieinbett oberhalb Mainz 

mindestens bis Oppenheim, auf der Hohe bei Weisenau unter dem Loss 

und iiber dem Corbiculakalk (Zementwerke), auf der Adolfshohe bei 

Wiesbaden, am Hessler bei Biebrich, weiterhin bei Erbenheim, Norden- 

stadt und Breckenkeim, Weilbach usw. liegen Schichten von Bhein- 

oder Mainsanden oder beide zusammen, oft ineinandergekeilt, oft sauber 

iibereinander gebettet vor. In den Mainsanden finden sich Bundsand- 

steinblocke aus dem Spessart, die einen Transport durch Eisschollen 

oder Grundeis unabweisbar machen, also auf winterlicke Verhaltnisse 

hindeuten. Diese Blocke erreichen oft bedeutende Grosse, mit der das 

Transportmittel (Eis) im Einklang gestanden haben muss, was den 

Schluss auf einen strengen Winter gestattet. 

Das Liegende der Mosbacher Sande ist bei Hochheim, Norden- 

stadt und Breckenheim der Cyrenenmergel, bei Weisenau der Corbicula¬ 

kalk, desgleichen bei Erbenheim; bei Wiesbaden und Mosbach, sowie 

bei Mainz und gegen Ingelheim zu jedoch der jiingere Litorinellen- 

(Hydrobien-) Kalk und bei der Bierbrauerei unfern der Kurve, sowie 

iiber dem Friedhofe bei Mainz ein buntgebanderter Sand ohne alle 

Fossilien, jedenfalls dem Pliocan und zwar dem Oberpliocan angehorend. 

Die Fauna von Mauer-Mosbach zahlt zu jenen Faunen, welche 

Schritt vor Schritt vom Tertiar zum Diluvium hinuberleiten 

und zwar zu den jiingsten derselben, mithin zum alten Diluvium. 

Will man das Eiszeitschema auf sie anwenden, so miisste sie mit 

Interglazial I bezeichnet werden, wie auch bereits ofter geschehen. 

Betrachtet man die Fauna in ihrem Konnex mit den verwandten 
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Faunen, so drangt sich uns eine solch messerscharfe Scheidung keines- 

wegs auf. Wie in Frankreich, mackt sich ein langsamer Wandel in 

der Saugetierwelt bemerkbar und zwar in der Hauptsache ein solcher 

durch Zuriickweichen und Ausdehnen der Arten, in sehr geringem 

Grade ein solcher auf dem Entwicklungswege, doch mag fur das 

Erkennen des letzteren unser Wissen noch zu unvollstandig sein. 

Nach dem geologischen Alter reihen sich die Faunen, von unten 

nach oben, wie folgt: 

1. Typus von Montpellier, von Perpignan usw., 

2. Typus von Perrier (untere Schichten), von Asti, Val- 

darno usw., 

3. Typus von St. Prest, von Perrier (obere Schichten), des 

Forestbeds usw. 

Zu letzterem Typus und zwar zu einem noch jiingeren, besser 

zu einem 

4. Typus gehort die Fauna von Mauer-Mosbach und Stissen- 

born.1) 

Es ist von grosster Wichtigkeit, die Reste dieser Faunen mog- 

lichst genau zu bestimmen und miteinander zu vergleichen, um ein 

klares Bild uber den so interessanten Faunenwechsel vom Tertiar zum 

Diluvium erhalten zu konnen, welches uns Rtickschlusse auf den Wandel 

der damaligen klimatischen Verhaltnisse gestattet. 

Die Fauna des vierten Typus ftikrt von alteren, noch ober- 

pliocanen Arten bis in die Gegenwart hinein, jedoch hat sie schon 

viele Pliocanformen eingebitsst. 

Alte, bereits aus dem Oberpliocan bekannte Tiere von 

Mosbach sind: 

Hippopotamus major (Museum der Landesanstalt Berlin, Museum 

Wiesbaden, Frankfurt, Mainz), 

Equus Stenonis (Museum Mainz), 

Rhinoceros etruscus (Museum Berlin, Wiesbaden, Frankfurt, 

Mainz, Darmstadt), 

Elephas meridionalis (Museum Mainz), 

l) Vergleiche das vortreffliche Werk von Dr. Ewald W(ist: Dntersuchungen uber 

das Pliocan und das alteste Plistocan Thiiringens usw. Abhandl. d. Naturf. Gesellscbaft 

zu Halle, Band XXIII. 1901. 
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Trogontherium Cuvieri (Museum Berlin, Wiesbaden, Frankfurt, 

Mainz), 

Castor plicidens (Museum Darmstadt, Wiesbaden, Mainz). 

Charakteristisch ist das Fehlen der vielen zarten Pliocanhirsche 

vom Axis- und Rusa-Typus. 

In Siissenborn kommt noch ein Bos hinzu, der bis jetzt von 

Mosbach nocb nicht festgestellt werden konnte.1) 

Altdiluviale Arten sind (aus Frankreicb oder dem Forestbed) 

bekannt: 

UrsusDeningeri (Museum Berlin, Wiesbaden, Frankfurt, Mainz usw.), 

anderwarts noch aufzufinden, 

Ursus arvernensis (etruscus minor) (Museum Hildesheim und 

Frankfurt), 

Canis neschersensis (Museum Berlin, Mainz) auch im Forestbed 

als Canis lupus L. (Newton),2) 

Felis leo fossilis (Museum Berlin, Frankfurt, Darmstadt, Mainz), 

Lynckus issiodorensis (Museum Frankfurt), 

Hyaena arvernensis (Museum Wiesbaden, Mainz), 

Equus mosbackensis (Museum Berlin, Wiesbaden, Frankfurt, 

Mainz, Darmstadt usw.), 

Equus siissenbornensis (Museum Halle usw.), bis jetzt in Mos¬ 

bach nicht gefunden, 

Alces latifrons (Museum Berlin, Wiesbaden, Frankfurt, Mainz, 

Darmstadt usw.), 

Elephas trogontherii (haufigste Art in alien Anstalten), 

Elephas antiquus (Museum Berlin, Wiesbaden, Frankfurt, Mainz, 

Darmstadt usw.), 

Rhinoceros Mercki (dem Typus Jagers sehr nahestehend, aber 

nicht ganz gleich, die gleichen Anstalten), 

Capreolus caprea Gray (Museum Wiesbaden, Frankfurt, Mainz), 

Cervus elaphus L. (Museum Frankfurt, Mainz), 

Castor fiber L. (alle Anstalten), 

Bison priscus Boj. (alle Anstalten), 

Sus scrofa (Museum Wiesbaden, Mainz, Heidelberg). 

*) Dr. Wiist fiihrt ihn als Leptobos ? an. 

2) The Vertebrata of the Forest Bed Series of Norfolk and Suffolk, by 

E. T. Newton (with 19 Plates) London 1882 und spatere Erganzungen. 
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Die asiatischen Wapiti- oder Maralhirsche scheinen unserer 

Fauna als der ostlichsten (Sussenborn mitinbegriffen) allein anzugehoren, 

als Yorstoss von Osten her. Ebendaher kam der Bison. 

Yon alien zu Mosbach sicher nachgewiesenen Tieren lebt bei 

uns heute nur noch der Dachs (Meles vulgaris Desm. = taxus Pall.), 

das Wildschwein, das Reh, der Hirsch, sowie der Hamster (Cricetus 

frumentarius L. (Museum Wiesbaden). 

An der Elbe und Donau existieren noch die der Ausrottung 

anheimfallenden Biber. 

In Asien leben Cervus eustephanus und Luhdorfi — vielleicht 

gehort auch ein Sikahirsch hierher. In Siidwestasien und Afrika lebt 

der Lowe. 

Nickt gefunden wurden: Machairodus (konnte noch aufgetrieben 

werden), Leptobos (ausgestorben), Tapirus (schon in Europa aus- 

gestorben), Mastodon arvernensis und Borsoni (desgleichen), Trogon- 

therium minus (desgleichen); es fehlt auch Hyaena striata und crocuta, 

der zweifellose Ursus spelaeus, uberhaupt die ganze Loss- imd Hohlen- 

fauna, so auch Steinbock und Gemse (das Wiesbadener Stuck ist ein 

Reh), Rentier und Elch. Ferner fehlt Caprovis.1) 

Eine genauere synchronische IJbersicht ist von Herrn 

Dr. W. Freudenberg in Aussicht gestellt worden. 

Die nachstehend niedergeschriebenen Studien stammen aus den 

letzten Jahren; man wird daher die Einheitlichkeit der Auffassung 

zuweilen vermissen. Unser Wissen ist eben erst im Werden und vor 

uns liegt noch ein unabsehbares Feld der Forschung! 

Fur Uberlassung von Literatur und Material, filr Ratschlage usw. 

schulde ich vielen Gelehrten Dank, den ich kiermit freudigen Herzens 

abstatte. 

So der Yerwaltung der Grossherzoglichen Hofbibliothek zu 

Darmstadt und der Stadtbibliothek zu Mainz, sowie den anderen kier¬ 

mit in Verbindung getretenen Bibliotheken, besonders derjenigen der 

Universitat Giessen. Dann den Herren 

') Das fiir einen Zapfen gehaltene Stuck des Mainzer Museums entpuppte sich 

als abgerolltes Vorderende einer grossen Alces latifrons-Schaufel und war in eine 

obere Scbicbt umgebettet. 
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Professor Dr. Anclreae in Hildesheim (verstorben), 

Hofrat Professor Dr. Deichmtiller in Dresden (Mineralogisches 

Museum, Z winger), 

Privatdozent Dr. Deninger in Freiburg im Breisgau, 

Professor Dr. Doderlein in Strassburg, 

Assistent Dr. Drevermann in Frankfurt (Senckenbergianum), 

Professor Dr. Eberhard Fraas in Stuttgart (Naturalienkabinett), 

Assistent Dr. Hilzheimer in Strassburg, 

Museumsinspektor Kerz in Stuttgart, 

Kustos Eduard Lampe in Wiesbaden (Museum), 

Geheimer Oberbergrat Professor Dr. Lepsius in Darmstadt, sowie 

der Geologiscben Landesanstalt, 

Professor Dr. Matschie in Berlin. 

Konservator Oberlehrer Moller in Weimar (stadtisches Museum), 

Gekeimer Sanitatsrat Dr. Pagenstecber in Wiesbaden, 

Professor Dr. Wilhelm Salomon in Heidelberg (Universitat), 

Professor Max Sclilosser in Munchen, 

Professor Dr. Schwarzmann in Karlsruhe (Museum), 

Professor Dr. Studer in Bern, 

Privatdozent Dr. Ewald Wiist in Halle a. S. (Universitat), 

insbesondere auch Herrn Professor E. Neeb in Mainz fur die mit wissen- 

schaftlicher Exaktheit ausgefiihrten photographischen Aufnahmen. 

Mainz, den 20. Juli 1906. 

Der Verfasser. 
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I. Canidae. 

Canis Neschersensis (Croizet) de Blainville. 

Tafel IX Fig. 8 und Tafel X Fig. 2, 3, 4. 

De Blainville beschreibt einen in der Sammlung des Abbe 

Croizet so bezeicbneten Hund und lasst die rechte Unterkieferhalfte 

desselben durch Maler Werner in natlirlicher Grosse abbilden1). Die- 

selbe ist liinten, am Ramus ascendens, abgebrocben, so dass der Pro¬ 

cessus coronoideus nebst dem Condylus in Wegfall karnen. Yon Px und 

M3 sind die Alveolen vorhanden, die ubrigen Zahne zeigen sick alle 

intakt und beweisen nebst der niederen Hoke und Kiirze des Kiefer- 

astes, dass ein junges Individuum vorlag. Nach Blainville kat dieser 

Kiefer die grosste Almlickkeit (,,tout a fait semblable“) mit dem des 

kleinen Pyrenaenwolfes (,,petit loup noir des montagnes*1). Ick 

bekam keinen Sckadel des letzteren vor Augen, zweifle aber kaum 

daran, dass Canis neschersensis der Akn dieses kleinen sckwarzen 

„Wolfes“2), den ick einst in einer Menagerie lebend sak und der nur 

die Grosse eines Schaferhundes katte, sein konnte; um so weniger, als 

die keute nock in den Pyrenaenbachen lebende Unio litoralis var. subtrian- 

9 M. H. M. Ducrotay de Blainville, Osteographie ou Description iconographique etc. 

Ouvrage accompagne de Planches lithographiees sous la direction par M. J. C. Werner. 

Mammiferes—Carnassiers. Tome deuxieme. Paris 1839—1864. 

2) Wie mir Prof. Matschie in Berlin, der erste Kenner der recenten Saugetiere, 

brieflich auf eine beziigliche Anfrage mitteilte, ist dieser wilde Hund der Pyrenaen — 

wo iibrigens auch der grosse Wolf, Canis lupus L. vorkommt — noch unbenannt, da 

die Bezeichnung Canis lycaon Schreber sich auf einen nordischen Wolf beziehe. An 

Gleichartigkeit mit Canis lupus ist nicht zu denken. Ich vermute stark, dass dieser 

schwarze Halbwolf oder Halbschakal auch bei der Abkunft unserer Schaferhunde mit- 

beteiligt gewesen. 
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gularis Noulet1) in der gleichen Sandschicht zu Mosbach sicb findet, 

welche drei Unterkieferhalften obigen Hundes fur das Mainzer Museum 

ergab. Da Blainvilles Beschreibung nur einem Hinweise gleich- 

kommt, habe icb der korrekten Abbildung "Werners Mabe und Charak- 

teristiken entnommen. Einen weiteren wobl hierhin gehorigen Unter- 

kiefer bescbreibt Forsyth Major (1877) und bildet denselben ab2). 

Er vergleickt denselben nicht genau genug mit Canis neschersensis, 

sonst wiirde ihm die Uberzeugung gekommen sein, dass Identitat mit 

dieser Wolfsform vorliege. Jener Kiefer stammt von Peccioli und 

gehorte einem jungen Individuum an. F. Major stellt ilin, mit einem 

Fragezeichen versehen, neben seinen Canis etruscus aus dem oberen 

Arno- imd Eratale. Das gesamte, gut abgebildete Material habe ich in 

den folgenden Tabellen zahlenmassig nebeneinander gestellt. 

In der Tat zeigen sich Canis neschersensis und der Canis etruscus 

Major ? Major von Peccioli sehr nahe verwandt mit Canis etruscus 

Major, doch pflegen die Kiefer des letzteren gestreckter zu sein und 

die Pramolaren zeigen nicht jene vollkommene und gleichmassige Aus- 

bildung des zweiten Zackens — des hinter das Protoconid gertickten 

Metaconides — wie bei Neschersensis, ja, dieser Zacken verschwindet 

oft vollig bei Canis etruscus. Die drei Mainzer Unterkieferhalften aus 

Mosbach und die Kieferhalfte von Peccioli halte ich fiir vollkommen 

identisch mit Canis neschersensis. Auch die beiden von rnir unter- 

suchten P4 des Oberkiefers, einer von Mauer, der andere von Mosbach, 

scheinen der kleineren, zackenzahnigen Art Neschersensis zugesprochen 

werden zu miissen. Freilich sind solche nirgends beschrieben oder 

abgebildet worden, doch spricht die Analogie dafiir. Im Museum zu 

Wiesbaden befindet sich jener P4 des linken Oberkiefers aus Mosbach 

(Tafel IX Fig. 8). Derselbe hat ein Basalband und einen vorderen 

Innentuberkel von geringer Entwicklung. Das Metacon ist, wie bei 

alien Caniden, hervorragend entwickelt und besitzt eine scharfe Leiste 

als Schneide. Einen zweiten P4 des rechten Oberkiefers aus der 

Andreaeschen Sammlung von Mauer bei Heidelberg erhielt ich vom 

J) F. von Sandberger: Bemerkungen uber einige Formen des Mosbacher Sandes. 

Neues Jahrbucb fur Mineralogie usw. Jakrgang 1895. I. Band, S. 110. 

2) C. J. Forsyth Major. M. D. Considerazioni sulla Fauna dei Mammiferi pliocenici 

e post-pliocenici della Toscana. III. Cani fossili del Val d’Arno superiore e della Valle d’Era 

in: Atti della Societa Toscana di Scienze naturali, residente in Pisa. Vol. III. Pisa. 1877. 
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Burner-Museum zu Hildesbeim. Dieser Zabn ist tiber dem Innen- 

tuberkel abgebrocben, sonst aber ebenso gut erkalten, wie jenes Stuck 

in Wiesbaden. Die Malle sind: 

Der Reisszabn (P4) des Oberkiefers bei 
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Grosste Lange des P4 max. . . . 20 20 22 27 

Breite des Metacon mit Innentuberkel 9,4 . . 14,6 

Breite des Paracon ...... 7,0 . . 9,2 

Hobe des Metacon. 10,0 12,0 12,0 16,0 

Hobe des Paracon . 8,0 9,0 9,0 10,0 

Lange der vorderen Metaconscbneide 15,0 15,6 15,6 21,0 

Lange der hinteren Metaconscbneide. 5,0 5,0 5,0 7,0 

Hobe der Paraconscbneide . . . 7,0 7,0 7,0 9,0 

Fur die Lange des P4 gibt F. Major1) an 

bei Canis etruscus, Italien . . 21,0 bis 22,5 

„ Canis lupus fossilis, Italien 24,0 bis 25,0 

„ Canis Falconeri, Italien . 28. 

Unsere Zabne von Mauer und Mosbach sind also kleiner, was fur 

Canis nescbersensis spricht. Die Form des Innentuberkels kann nicht 

nur individuell, sondern selbst bei den Zabnen der linken und rechten 

Seite desselben Tieres verscbieden ausgebildet sein, wie z. B. der Mos- 

kauer Wolf des Mainzer Museums zeigt, und ist daber zur Kennzeicbnung 

der Art nicbt zu verwerten. 

Nabe verwandt ist der Zabn des ,,sibiriscben Steppenbundes“, 

wie ein von Prof. Matscbie (Berlin) dem Hildesheimer Stuck bei- 

gefiigter Zettel bemerkt. Aucb Major vergleicbt den Etruscuszahn mit 

dem des Canis alpinus (mit einem ? verseben). Alpinus ist nicbt nur 

kiirzer, sondern aucb etwas anders geformt, als etruscus und nescber¬ 

sensis. — De Serres2) bildet einen Unterkiefer ab und beschreibt den- 

selben als Canis — zwiscben Wolf und Hund stebend, letzterem jedocb 

naber. Derselbe gebort zweifellos zu dieser Gruppe. (Siebe Tabelle.) 

b Loc. cit. Pag. 219. 

2) R,echercbes sur les ossemens bumatiles des cavernes de Lunel-Viel par Marcel 

de Serres, Dubrueil et Jeanjean. Montpellier 1839. 
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Das Mainzer Museum besitzt drei linke Unterkieferhalften dieser 

Hundeart (siehe Tafel X Fig. 2—4). Nr. 1, Tafel X Fig. 2, ist vom 

so abgebrochen, dass gerade die Krone des Canin mit der vor diesem 

befindbcben Inzisivenpartie in Wegfall gekommen ist. Hinten feblen 

Processus coronoideus, Condylus und Processus angularis. An Zahnen 

sind erhalten: Die Wurzel des Canin bis zur Krone. Der P4, P2 und 

P3, die Alveole des P4, der M4 und M2, die mit eisenschussigem Sande 

ausgefiillte Alveole des M3. Die Zahne sind in sebr gutem Zustande. 

Der P4 hat Yorder- und Riickschneide, sowie ein kleines Talonid und 

Basalband. P2 hat gleichfalls auf der lingualen Seite ein kraftiges 

Basalband, vorn einen kleinen Tuberkel an Stelle des Paraconides, ein 

Protoconid mit Yorder- und Riickschneide und einer kleinen Erkohung 

auf der Mitte der letzteren, an Stelle des Metaconides. Bei dem folgenden 

P3 sind der Paraconid- und Metaconidzacken gleich dem Talonid besser 

entwickelt. Der M4 ist ein starker „Reisszahn“, richtiger Quetsch- 

oder Scherenzahn zum Abschneiden des Fleisches und Zerbrechen der 

Knochen. Yorn steht das hohe scharfe Paraconid, dahinter das noch 

kohere Protoconid, hinten innen, dem letzteren angeschmiegt, ein kleiner 

Zacken, Metaconid, und auf dem Talonid befinden sich das aus- 

gesprochene Hypoconid auf der labialen, das etwas niedrigere Entoconid 

auf der lingualen Seite, hinter beiden ein "Wulst. 

Der Mo ist ein Mahlzahn, dessen Paraconid niedrig und breit, 

nur wenig gegen Proto- und Metaconid abgesetzt ist, die ziemlich 

gleiche Grosse haben und in der Querlinie stehen. Gleiches gilt fur 

Hypoconid und Entoconid. 

Nr. 2, Tafel X Fig. 3, ist vorn vor dem P2 abgebrochen, besitzt 

einen betrachtlicken Teil des Ramus ascendens und den ganzen Con¬ 

dylus nebst dem Angulus, der jedocli seinen Processus eingebiisst hat. 

Yon P2 ist der vordere Teil der Krone abgebrochen. P3 zeigt eine 

etwas gebrauchte Spitze, einen Paraconidwulst, sckarfes Protoconid mit 

dahinter stekendem Metaconidhocker und Talonid wulst. P4 hat keinen 

starkeren Paraconidwulst, wohl aber viel ausgepragtere Metaconidzacken 

mit breitem Talonidwulst dahinter, an welchem Hypo- und Entoconid 

schon kenntlicli sind. M4 und M, verhalten sich ganz so wie bei 

Nr. 1. Bei dieser Kieferkalfte ist der M3 wohlerlialten geblieben. Der- 

selbe ist sehr gleichmassig knopfformig ausgebildet, indessen Protoconid 
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und Metaconid, ja Hypo- und Entoconid unter der Lupe noch erkennbar. 

Die Condylusbreite betragt 23,4 mm. 

Nr. 3, Tafel X Fig. 4, besitzt die Alveole der Wurzelspitze des 

P3, ein Basalstiick der Krone des Canin, die Alveole des Pl5 den P2, 

P3, die Alveole des P4, den M4 und ein vorderes Bruchstiick des M2. 

Hier ist der Kiefer abgebrochen, dessen Unterrand bis zur Sympliyse 

gleiclifalls f'ehlt. In dieser Nummer liegt ein schwacheres Individuum 

vor, wie scbon die schmacbtigere Entwicklung der Zahne (deren geringe 

Breite) zeigt, wolil ein Weibchen. 

14 v. Eeichenau, Bie Carnivoren aus dea Sandenvon Mauer u. Mosbacli. 



202 

SI. Ursidae. 

1. Ursus etruscus Cuvier 

recte arvernensis Croizet. 

Ristori1) zieht drei Formen des ,,Pliocanbaren“, wie er diesen 

Formenkreis benennt, zu einer Spezies zusammen. Dieselbe begreift 

nacb ihm: 

a) Die A-Rasse, Ursus ruscinensis Deperet, von Perpignan, 

Roussillon, Siidostecke Frankreicbs, 

b) Die B-Rasse, Ursus arvernensis Croizet et Jobert, von Mont 

Perrier, Auvergne, Zentral-Frankreich, 

c) Die C-Rasse, Ursus etruscus Cuvier, von Yaldarno und OKva, 

Italien. 

a) Ursus rusciuensis Deperet 1890 

wird von Deperet2) mit seinen Nacbfolgern arvernensis und etruscus 

zur Untergattung Helarctos gestellt, zu welcher man die kleinen Baren 

mit bleibenden Pramolaren recbnet, insbesondere malayanus und ornatus. 

Unsere Kenntnis von dieser Form, die mir eine wohlunterschiedene 

Art zu sein scbeint, bezieht sich auf eine Unterkieferhalfte, die mit 

Resten von Dolicbopithecus, Machairodus, Caracal, Viverra, Felis aff. 

maniculata, Hystrix, Mastodon, Rhinoceros leptorhinus Cuv., Tapirus 

arvernensis, Hipparion crassum Gervais usw., der von Deperet be- 

schriebenen Fauna von Roussillon, die sicher pliocan (er sagt: 

Pliocene moyen) ist, zusammen gefunden wurde. 

J) L’Orso pliocenico di Yaldarno et d’Oliva in val di Magra. Palaeontographia 

Italica. 1897. Tom. III. Pisa 1898. 

2) Memoires de la Societe Geologique de France, Palaeontologie. Tom. I. 1890. 

Animaux pliocenes du Roussillon. 
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Der Can in isfc konisch, mit kraftiger Wurzel. Die Kronen- oder 

Schmelzhohe betragt anssen 28, der Durclnnesser von vorn nach kinten 

am Grunde 18 mm. Die Alveolen von Pi_3 sind wohlerhalten. 

Die Make (nach der in natiirlicher Grosse aufgefiihrten Ab- 

bildung) ergeben die Starke der Wurzel: 

Alveole von bei 6,3 Lange 5 mm breit 

P ^2 4 6 

P 4 3 
5) >> -*-3 J) j; v >) 

Hiernach miissen die drei vorderen Pramolaren recht gross ge- 

wesen sein. 

P4 ist erhalten. Die Krone ist ein einfacher, seitlich abgeplatteter 

Konus, gleichmassig konvex nach der lingualen, wie nach der labialen 

Seite, umgurtet mit einem starken Basalbande. 

Mi besitzt ein kraftiges dreieckiges Paraconid, ein konisches 

Protoconid, statt des Metaconides nur einen ganz kleinen akzessorischen 

Tuberkel, hinten Hypoconid raid, weiter nach hinten gelegen, Entoconid. 

Samtliche Hocker sind hoch raid spitz gegen diejenigen der quaternaren 

Baren, welche ihnen gegeniiber niedrig und stumpf erscheinen. Der 

Mx hat hiernach einen ausgesproclien carnivoren Cliarakter. Auch 

dieser Zahn hat, besonders auf der Aussenseite, einen kraftigen Basal- 

wulst (bourrelet d’email crenele). Auch das Fehlen der Sekundarhocker 

verleiht diesem Zahn einen alten Typus. 

M2 und M3 entbehren fast aller Kunzeln, wahrend die C-Rasse, 

etruscus aus Italien, solche akzessorischen Tuberkeln auf der Kauflache 

besitzt, die bei den quaternaren Baren in nocli hoherem Grade auftreten. 

Ruscinensis ist nur von Roussillon bekannt geworden. 

b) Ursus arvernensis Croizet et Jobert 1828, 

„ minimus Deveze et Bouillet 

„ minutus Gervais. 

TafelVI Fig. 2, Tafel VIII Fig. 4, Tafel IX Fig. 3, 11, 12, 13, 15 und Tafel XIV Fig. 1. 

K. A. Weithofer1) hebt hervor, dass der kleine Ursus arvernensis 

kleinere Kiefer und ein kleineres Gebiss babe, als der italienische Ursus 

etruscus, wie folgender Vergleich zeigt: 

x) Uber die tertiaren Landsaugetiere Italiens. Jahrbuch der K. K. Geologiscben 

Reichsanstalt. 39. Band. Wien 1889. 

14* 
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Bei Arvernensis betragt: Bei Etruscus betragt: 

die Lange des oberen M2 27 34,5 33 • • 33 

M >> j? >> 19,5 22 22 23 22 22 
p 

r> ii 4 15,75 16 16 18 16,5 16 

Summe der Zahnlangen 62,25 72,5 71 . . 71 

Der Bar vom Mont Perrier ist also zunachst mindestens eine 

kleinere Basse. Ilxr gebort an 

der kleine Bar von Mauer bei Heidelberg und von Mosbach. 

(Tafel VI Fig. 2, Tafel VIII Fig. 4, Tafel IX Fig. 3, 11—13 und 15 und Tafel XIV Fig. 1.) 

Ursus etruscus b) arvernensis ,,Diluvialsand unter Loss'', 

Mauer bei Heidelberg. 

Durch die Giite des Herrn Professor Dr. Eberhard Fra as in 

Stuttgart erhielt ich zunachst mit anderem Barenmaterial eine noch 

unbestimmte linke Unterkieferhalfte zur Bearbeitung zngesandt, die 

ich als hierher gehorig erkannte. Das Fossil, stark mit Eisenoxyd- 

hydrat impragniert, wie die meisten Knochen von Mauer und Mosbach, 

ist bis auf die Yorderseite der Incisivenalveolen wokl erhalten; nur 

diese ist abgebrockelt. Der Canin ist um etwa ein Dritteil ab- 

genutzt. Drei Alveolen der Pi_3 sind vorhanden, die vorderste steht 

nahe am Canin, die zweite und kleinste in der Mitte des Diastema, die 

dritte und grosste mitten zwischen der zweiten und dem mit der Krone 

schief nach vorn unten verschobenen P4. Die Molaren sind an der 

Kauflache zierulich stark abgenutzt. M, zeigt nur selir kleine Hocker. 

Der Sekundarhocker zwischen Meta- und Entoconid ist mu' angedeutet. 

M3 ist umgekehrt eiformig mit breit abgerundeter Spitze. Der Kiefer 

ist mesognath mit starkem Ramus ascendens und niedrigem, aber breitem 

Condylus. Der Processus angularis ist spornformig und mit Knochen- 

wucherungen versehen, welche nebst den ubrigen Merkmalen beweisen, 

dass der Trager des Kiefers ein vollig erwachsenes, altes Individuum 

gewesen. Als willkommene Bestatigung iibersandte mir Herr Professor 

Dr. A. Andreae, Hildesheim, ein Bruckstuck der reckten Unterkiefer- 
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halfte mit dem Canin, den Alveolen von Pt_3, dem P4 und M4 von 

gleicher Fundstelle, desgleicken einen isolierten Canin vom rechten 

Oberkiefer, zwei Canine vom Unterkiefer und die Krone eines solclien, 

an der Wurzel abgebrochen. Diese Stiicke waren gleichfalls noch nicht 

bestimmt. Halten wir die ans dem Ristorischen Werke1) teils dem Text, 

teils den in balber Crosse gegebenen Abbildungen entnommenen Make 

meinen Messungen an dem Material von Mauer entgegen, so ergibt 

sick das Folgende: 

Bei Etruscus Bei Arvernensis Bei 

rusci- 
nach Ristori nach Kiefer Fragment n e n s i s 

nach 

Deperet I. II. Weithofer in 
Stuttgart 

in 
Hildesheim 

Lange von (M,+ M2 + M:i) . . 

Lange der Backenzahnreihe bis 

72 76 • 57,2 • 65 

zum Canin. 

Hoke des Kieferastes zwischen 

132 148 130 107 105 

M, und M.,. 44 64 . 54 51 

Hohe des Kieferastes vor P4 . 

Hohe des Proc. coronoid. iiber 

45 62 • 46 44,5 46 

dem Unterrande .... 124 140 . 125 . 110 
Breite des Condylus .... 56 . 50 52 . . 

Gesamtlange des Kiefers . . 266 268 250 220 217 

Lange der Zahnliicke . . . 

Linguale Entfernung des M3 

65 62 • 37 31 29 

vom Condylusrande . . . 94 • • 89 • 84 

Der Kiefer von Mauer ist also betrachtlich kleiner, beziehungs- 

weise kitrzer als die italienischen. Da die Kieferform des polymorphen 

Etruscus sehr betrachtlich variiert, so kann auf weitere Yergleiche 

kein besonderer Wert gelegt werden. Nr. I von Etruscus zeigt einen 

chthamalognathen, Nr. II einen stark mesognathen Kieferast. In bezug 

auf die Kiirze des Diastema nimmt arvernensis eine Mittelstellung 

zwischen Etruscus und Ruscinensis ein, wie auch aus Tabelle Bt er- 

sichtlich ist. 

Bei Etruscus entspricht dem chthamalognathen Unterkiefer auch 

ein chthamalometoper Sckadel, wie dem mesognathen ein mesometoper. 

0 Loc. cit. 
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Die echte hypselognatbe und liypselometope Form scbeint nur bei Ursus 

Deniugeri und Spelaearctos spelaeus yorzukommen. 

Die Backenzabne des Unterkiefers. 

Bei Etruscus 
Bei 

arver¬ 

nensis 

Bei 

rusci- 

nensis 

nach 

Deperet 

nach Ristori nacb Weithofer 

K
ie

fe
r • jj 

W) rt 0 
£ s I. II. III. IV. V. VI. I. II. III. IV. V. VI. 

Lange des M3 . . 18 15,5 23 14.5 20 21 19 17 20 15,8 18,5 

Grosste Breite . . 15 15 15,5 12 14 16 14 13 14 13.2 13,5 

Lange des M, . . 25 29 . 25 24 24 25 22 22 20,1 22 

Grosste Breite . . 16,5 15 16 14,5 15 • 14 13,5 

Lange des . . 24 24 27 24 25 26,5 25 23 19,4 20 24 

Grosste Breite . . 10 11 12 • 11,5 10 • 9.6 9,1 12,6 

Lange des P4 . . 12 17 15 14 13 15 12 14,5 11,5 11,4 11,4 12,6 

Grosste Breite . . 6,5 9 7 7 7 9 7 7,6 6 8 

Wabrend die Lange des M3 unseres Kiefers von Mauer noeli recht 

gut in die Zahlenreibe des italieniscben Etruscus hineinpasst, namlicb 

15,8 in die Yariationsreibe 14,5—23; so zeigen sicb die MaCe von 

M, schon als unzulanglicb, und es tritt der Unterscbied nocb mebr 

bei zutage, dessen Lange bei Etruscus zwiscben 23 und 27 scbwankt 

bei einer Breite von 10 —12, wabrend die Vergleicliszablen bei arver- 

nensis nur 19,4—20 und 9,1—9,6 betragen. Fur P4 baben wir bei 

Etruscus eine Langen variation von 11,5—17 bei einer Breite von 

6,5—9, bei arvernensis betragen die gleicben Mafie 11,4—11,4 und 

6—7,6. Ruscinensis zeigt dieselbe Grosse wie Etruscus. 

Der Canin bat eine seitlicb sebr flacbgedriickte starke Wurzel. 

Die Krone ist an der Basis von vorn nacb binten (Durcbmesser) sebr 

entwickelt, nimmt aber an Starke von binten nacb der Spitze bin gleicb- 

falls sehr rascb ab, so dass sie binten sebr konkav wird, wabrend sie 

vorn scbwacb konvex bleibt. Der untere Canin zeigt diese Erscbeinung 

in boberem Grade als der obere. Die Zabne ATon Mauer besitzen 

einen dicken, pracbtig glanzenden, woblerlialtenen Scbmelz mit Yorder- 

und Ruckenschneide. 
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Die Make betragen bei 

Oberkieferzahn: 
a) Ursus etruscus 

(Ristori) Italien 

b) arvernensis 

(Mauer) 

Gesamtlange. 96 73 

Kronenhohe . 40 29 

Durchmesser an der Basis . . 26 19,2 

Grosste Wurzeldicke .... 28 22 

Dnterkieferzahn: I. II. III. IV. I. II. 

Kronenhohe vorn . . 27 28 22 30 25 26 

„ hinten .... . 36 37 30 34 29,2 29,2 

Durchmesser an der Basis. . . 23 23 22 22 21,6 21,2 

„ auf l/s der Hohe . 15 16,5 12 17 11,4 11 

Fiir Arvernensis betragt die Gesamtlange bei dem Canin der 

linken Unterkieferkalfte 70, recbts 71, bei Etruscus 96. 

Die Canine sind also jedenfalls betracktlick kleiner und zierlicker, 

als bei der italienischen Rasse. 

Die Incisiven sind nur durch einen isolierten J;5 aus dem rechten 

Oberkiefer von dem kleinen Bar von Mauer (Tafel IX Fig. 15) ver- 

treten; derselbe befindet sick im Universitats-Institut zu Heidelberg. 

Die Krone ist lang zugespitzt, fast canin- oder hakenformig, der Talon 

niedrig, bei der Vordersehneide in ein Basalband auslaufend. Bei einer 

Gesamtlange von 44 mm betragt 

bei Ursus Deningeri 

(Museum Hildesheim) 

die Kronenhohe aussen. 15,6 20 

» v vorn . 14,1 16 

„ „ hinten. 16,2 20 
Durchmesser am Grunde. 12,2 15 

Talonhohe vorn. 3 5 

Breite der Basis. 10 10 
Von der hinteren Basis zur Talonspitze 11 16 

Nack den angefulirten Maken ist eine Yerweckslung des kleinen, 

langkakigen Zaknes mit niedrigem Talon gegeniiber dem in gleicker 

Sckickt vorkommenden kurzkakigen, verkaltnismassig seitlick flack- 

gedriickten J3 von Ursus Deningeri, der zudem einen koken Talon kat, 

ganz ausgescklossen. Bei Ursus arctos betragt die Kronenkoke 18,5 

aussen sowie vorn. 
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2. Ursus Deningeri von Reichenau1) nova species. 

Tafel I Fig. 1, Tafel II und III, Fig. 1 Tafel IV Fig. 1, 2a und 2b, Tafel V Fig. 1 and 4, 

Tafel VI Fig. 1, Tafel VII Fig. 1, 2 und 3, Tafel VIII Fig. 1, 2 und 3, Tafel IX Fig. 1, 

2, 5, 6, 9, 10 und 14, Tafel XII Fig. 2 und Tafel XIV Fig. 3 und 4. 

In friiherer Zeit wurde die Mosbacher Saugetierfauna vollig mit 

jener aus den Hohlen von Gailenreuth, Wurttemberg usw. zusammen- 

geworfen, und so darf es nicbt Wunder nehmen, wenn man auch in 

den Barenresten solche des Ursus spelaeus Bosenmiiller erblicken zu 

miissen glaubte, um so mehr, als die Unterkieferhalften die gleicbe 

Zahnliicke zwischen dem Canin und dem Pt erkennen liessen2). Scbon 

seit Jahren wurde es mir klar, dass der Mosbacher Bar einer anderen 

Art angekoren miisse, ja nicht einmal in nachsten Beziehungen zum 

Hohlenbaren stelie, nur liess micb die Literatur hieriiber vollig im 

Stick. Vielleickt der einzige Bar, welcher mit dem Mosbacher identisch 

sein konnte, ist der aus den altdiluvialen Tufifen der Auvergne 

stammende ganz unsicliere Ursus neschersensis. De Blainville liess 

durck Werners Meisterhand eine Unterkieferhalfte mit unvollkommenem 

Gebiss abbilden unter der Bezeicknung Ursus neschersensis und schreibt 

dariiber in seiner „Osteographieu etc., tome H, Carnassiers, Ursus, S. 69: 

„L’Ours de Neschers (Ursus Neschersensis), C’est a M. l’abbe Croizet 

que la proposition de cette espece est due; en effet, nous en avons 

trouve l’indication dans le manuscrit qu’il a fait parvenir a l’admini- 

stration avec sa collection. Elle repose sur une mandibule du cote droit, 

a laquelle il ne manque que 1’apopkyse corono'ide et les dents incisives. 

J’ignore au juste sur quelles considerations differentielles M. Croizet 

etablissait cette espece. Ce que je puis assurer, c’est que cette mandi¬ 

bule a tons les caracteres de celle de l’Ours des cavernes de la plus 

grande taille; en effet, elle surpasse celle figuree par M. Sckmerling 

sous le nom d’Ursus spelaeus major de pres de cinque centimetres. 

Du reste elle a la merne longueur, en sorte qu’elle semble avoir un 

pen plus d’etroitesse proportionnelle; le plus de longueur porte sur celle 

de la barre qui est sans traces de dents ni d’alveoles, comme a l’ordi- 

J) Beschreibung der Zahne und hiernach Aufstellung der Art (obne Abbildung) 

in dem „Jahrbuch des Nassauischen Vereins furNaturkunde“. Jahrg. 57. Wiesbaden 1904. 

2) Man vergleiche noch: Revision der Mosbacher Saugetierfauna von Henry 

Schroder (Berlin) in dem „Jahrbuch des Nassauischen Vereins fur Naturkunde“. 

Jahrg. 51. 1898. S. 2: Ursus spelaeus etc. 
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naire. Quant aux dents qui restent, c’est-a-dire, toutes les arriere- 

molaires et la racine de la principale, c’est la meme forme et la meme 

proportion que dans l’Ours des cavernes. Ainsi il nous semble que cet 

Ours de Nescliers doit encore etre rapporte a l’Ours d’Europe ancien.“ 

Aus dem Angefuhrten geht hervor, dass hierbei von Aufstellung einer 

Art keine Rede sein kann. Wenn sich bei genauer Untersuchung des 

erwahnten Kiefers von Nescliers herausstellen sollte, dass sick Croizet 

nicht irrte, dann gehort derselbe dem in der Wissenschaft berrschenden 

Braucli zufolge zu Ursus Deningeri. Oder sollte das Material der vielen, 

von v. Zittel1) zu dem Kreise des polymorphen Hohlenbaren gerechneten 

Formen etwas liiervon enthalten? v. Zittel schreibt: „ Ursus arctoideus 

Blumb., Ursus planus Oken, Ursus fornicatus, giganteus, leodiensis 

Schmerling, Ursus dentrificius Meyer, Ursus ferreo-jurassicus Jager, 

Ursus Metopoleianus, Metoposcairanus und Pittorei Serres, Ursus 

Nescliersensis Croiz., Ursus Lartetianus imd Letourneuianus Bourg., 

Ursus Gaudryi Filhol sind teils Synonyme, teils Varietaten des Hohlen- 

bars.u Keinesfalls sind aber diese Reste so bescbrieben und abgebildet 

worden, dass man unseren grossen Bar von Mosbacb und Mauer wieder- 

erkenneli konnte. Die franzosisclien Palaontologen seien auf eine noch- 

malige Durchsicbt jenes Materiales aufmerksam gemacht. 

Yon dem in Rede stehenden grossen Baren liegt mir reichliches 

Material vor und zwar aus Mosbach solches von der Geologischen 

Landesanstalt zu Darmstadt, dem naturliistorischen Museum zu Hildes- 

heim, Wiesbaden, Mainz und dem Stratigraphisch-Palaontologisclien 

Institut der Universitat Heidelberg; das letztere sandte auch solches 

von Mauer aus der Gegend von Heidelberg. 

Im voraus sei bemerkt, dass dieser Bar individuell sowohl kin- 

sicktlick der Korperentwicklung, als auck kinsicktlick der Form des 

Sckadels und Kiefers sehr variiert und daker einen polymorphen 

Formenkreis bildet. Da auch Ursus etruscus, kochstwahrscheinlich sein 

direkterVorfahr, eine polymorpke Spezies darstellt, so darf dieser Befund 

nicht wunderlick erscheinen. 

Zur Kennzeichnung des Individuenkomplexes als einer guten Art 

erwies sich das in den Sammlungen von Wiesbaden und Mainz bewakrte 

b Handbuch der Palaontologie, berausgegeb. von K. v. Zittel, Palaeozoologie, 

Band IV, Seite 642. 
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Material schon hinlanglich, docii benutzte ich rait Freuden das in 

liberalster Weise anderweit zur Verfugung gestellte als willkommene 

Erganzung und Bestatigung. 

Das Cranium. 

Tafel I Fig. 1, Tafel II und III Fig. 1. 

Die sehr ausgelaugten in feucbtem Sande gebetteten und zudem 

noch haufig ganz oder teilweise mit durch Kalk verzementiertem Sande 

in Krusten eingehiillten, mit Sand, Mergel oder Zement angefiillten 

Schadel sind meistens so morsch, dass sie beim Aushub zerfallen. Nur 

selten gelingt es dem Finder, die Triimmer beisammen zu behalten, so 

dass man spater in die Lage kommen kann, dieselben nack geschehener 

Hartung zu einem Ganzen zusammenzusetzen. In einem Falle ist mir 

dies vollkommen gelungen und zwar gerade bei dem allergrossten 

Scbadel, der jemals am Fundorte angetroffen wurde. Dieser Scbadel bat 

eine Gesamtlange von 510 Millimeter, erreicbt also die Grosse der stark- 

sten Scbadel von Ursus spelaeus. Auf den ersten Blick unterscbeidet 

er sich freilicb leicbt von diesen bocbstirnigen — bypselometopen — 

Formen, denn er gewahrt das Bild eines riesigen Landbaren (Ursus 

arctos L.). Letzterer pflegt cbtbamalometop zu sein, eine niedrige Stirne 

zu baben. obne jemals ganz flacbstirnig — bomalometop — zu werden 

gleich dem Eisbaren, Baribal und Andenbar (Ursus ornatus). 

Leider ist der grosse Schadel unter Druck geraten und seitlicb 

verschoben, so dass beiderseits die Jocbbogen an der Verbindungsstelle 

des Jugale und Squamosum getrennt wurden, aucb sind die Condylen 

und Periotica in Wegfall gekommen. Das gleicbe gilt fur den Pro¬ 

cessus postorbitalis, der auf beiden Seiten ausgefallen ist, wiewobl dock 

das Tier vollig erwachsen war, wie neben der Grosse die ganzlicb mit- 

einander verscbmolzenen und bis zur Unkenntlicbkeit verknocberten Nabte 

beweisen. Nur die Suttura nasalis und frontalis sind kenntbcb. Letztere 

setzt sick als Sagittalnaht selbst durch die bobe Crista sagittalis fort. 

Was bei diesen Schadeln nicht vollig verknochert gewesen, wurde mit 

der Zeit vom kohlesaurelialtigen Wasser gelost und verscbwand. Ent- 

sprecbend der Crista sind aucb deren zum Processus postorbitabs hin- 

laufenden Aste als kraftige Leisten ausgebildet. Die Orbitalgegend ist 

etwas aufgetrieben, so dass sick bei der vorderen Stirnnabt eine seicbte 

Mulde zeigt. 
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Das Profil des Schadels kommt am meisten mit dem recenten 

Ursus beringianus (s. Tafel I) iiberein, nur sind seine Nasalia nocb 

etwas mehr gewolbt und die Praemaxillaria mehr gestreckt. Die Lange 

der Schadelbasis, gemessen vom Vorderrand des Foramen magnum bis 

zum Vorderrand der Alveole des ersten (mittleren) Scbneidezabns (Jj) 

betragt 457 mm. Beim grossten Hohlenbarenschadel, den ich vermessen, 

fand icb dafur 430, und G. Hagmann1) 445. Man ersieht bieraus, 

welche Riesengrosse der Mosbacher Bar gelegentlicb erreicbt bat. Bei 

dem von uns auf gleicber Tafel abgebildeten Ursus beringianus rnisst 

die Scbadelbasis nur 363 bei einer Gesamtlange von 390 und bei einem 

gleicbfalls recenten alten Kamtscbatkabaren (Ursus arctos piscator) 

370 bei einer Gesamtlange von 420. Die recenten Riesenbaren sind 

also weit iiberboten. Bei der allgemeinen Langenausdehnung des 

Schadels blieb die Breite etwas zuriick. Dies zeigt am besten die 

keineswegs zugespitzte Scbnauzenpartie. Die Breite bei den Caninen 

betragt unter sieben gemessenen Hoblenbaren 92 bis 115 mm, im 

Mittel 102,6, unter fiinf Mosbacher Baren 83 bis 113 mm, im Mittel 

93,4. Im Verhaltnis zur Backenzahnreihe in Prozent ist sie fur die 

Hohlenbaren unter sechs Fallen 103,3—121,4, im Mittel 111,1, unter 

vier Mosbacher Baren 98,8—114,4, im Mittel 107,8. 

Die Breite der Incisivenreibe betragt bei dem Riesenstiick der 

Mainzer Sammlung allerdings 67 mm und wird unter sieben von mir 

vermessenen Schadeln erwacbsener Hoblenbaren nur von dem Steedener 

mit 72 mm und einem solchen aus Sundwig mit 78 mm um je 5 beziebent- 

lich 11 mm hinter sich gelassen, verhaltnismassig aber ist das MaC 

geringer als bei den Hoblenbaren, denn in Prozenten der Lange der 

Backenzahnreihe berechnet, erhalt man (siebe Tabelle A L) fur den Ursus 

Deningeri nur 65,7, fiir die sechs zur Berechnung gezogenen Hoblenbaren 

aber 66,6, 69,2, 70,5, 72,8, 73,5 und 79,6 Prozent. Ubrigens ist bierbei 

das individuelle Moment in Anschlag zu bringen, wie andere Schadel- 

reste lebren. Beztiglicb weiterer Mabe verweise icb auf Tabelle Ar 

Eine Hirnkapsel (Tafel III Fig. 1) besitzt gleicbfalls das Mainzer 

Museum. Dieselbe stammt von einem nocb jugendlichen Individuum 

der hochstirnigen — hypselometopen — Form. Die Orbitalregion der 

') Die dikmale Wirbeltierfauna von Voklinshofen (Ober-Elsass) in: Abh. zur 

geolog. Spezialkarte von Elsass-Lothringen. Strassburg 1899. 
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Frontalia ist beiderseits blasig aufgetrieben wie bei den typischen 

Hohlenbaren (,,Grand Ours des cavernes a front bombe“ bei Cuvier), 

wodurch die Stirnnaht in eine Mulde zu liegen kommt. Bei diesem 

Fossil klaffen Stirn- und Sagittalnaht bis zur Interparietalgegend, wo 

sick die schwacbe Crista sagittalis erhebt, welclre der Schadeldecke den 

notigen Halt verlieben hat, sonst ware das Fossil auseinandergefallen. 

Selbstverstandlich sind auch die Aste der Sagittalerista sehr schwach 

ausgebildet. Kronen- und Sckuppennakt sind deutlich. Linksseitig ist 

ein Stuck aus dem Frontale ausgebrocken; die hierdurch entstandene 

Offhung gestattet den Einblick auf die Innenseite des Mesethmoideum, 

welches rechtsseitig an der Abbruchstelle der Frontalia auch von vom- 

aussen siclitbar ist. Supraoccipitale und crista occipitalis sind fast 

genau wie bei Ursus arctos L. gestaltet mid gemass dem jugendhchen 

Zustande schwach entwickelt. Auch die Condyli occipitales sind noch 

in der Ausbildung zurtick. Das Occiput ist ganz erheblich breiter 

als bei Ursus arctos. Bei der Vereinigung der Schuppen- und Lambda- 

nalit misst dasselbe bei dem jugendlichen Mosbacher Baren trotz 

schwacher Ausbildung der Crista occipitalis 99 mm queruber, bei arctos 

nur 91 und bei dem grossen mahrischen spelaeus 103 mm. Die Entfemung 

zwischen dem Oberrand des Condylus und der Sckuppennaht betragt bei 

einem alten Hohlenbaren aus Mahren 41, bei dem Mosbacher Fossil 40, 

bei Ursus arctos 30 mm. Das Foramen magnum hat irn Gegensatze 

hierzu geringe Breitenausdehnung, denn selbige misst bei dem Mos¬ 

bacher Stuck nur 31, bei Ursus arctos hingegen 34 mm. 

Die Hoke des Occiput vom Oberrande des Foramen magnum ab 

betragt 69, bei dem mahrischen Hohlenbaren 73, wobei in Anrechmmg 

zu briugen ist, dass letzterer eine Sagittalerista von 30 mm Hcihe hat, 

die bei dem Mosbacher Exemplar nur 11 mm betragt. 

So betragt auch die Entfernung, begonnen zwischen den beiden 

Processus postorbitalis bis zum Ende der Sagittalerista beim Slipka- 

kohlenbar 230 mm, beim jungen Mosbacher 220 mm, weil bei letzterem 

die Crista noch nicht ausgebildet ist. Hingegen ist die Breite beim 

Auditorium die gleiche (167 mm). 

Das Gebiss ist bei mehreren Stiicken vortrefflich erhalten. Es 

besteht aus: 

1. den drei Incisiven jederseits, 3. drei bis vier Pramolaren und 

2. dem Canin, 4. zwei Molaren. 
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Die Incisiven 

(Tafel IX Fig. 14 J3 max.) 

stimmen in Ihrer Gestalt selir gut mit denen des Ursus arctos itberein. 

Der grosse Sckadel im Mainzer Museum zeigt einen tiefabgekauten 

recbtsseitigen J3. 

Ein sebr altes Individuum, dessen Praemaxillarpartie nebst Ober- 

kieferfragment im Wiesbadener Museum sich befindet, hat den J3 beider- 

seits erkalten, nur sind dieselben ganz hei'abgekaut. Gut erhalten sind 

dieselben bei einem jungeren Individuum, dessen Oberkiefer in derselben 

Anstalt bewakrt wird (vergl. Tafel IY Fig. 1). Auck bei diesem Exemplar 

sind sie stark angekaut. Der Kronendurckmesser am Grunde, in der 

Langsachse des Tieres gemessen, betragt 13,5 mm. Genau dasselbe 

Mall kat der J3 des grossen Sckadels. Bei einem Oberkiefer nebst 

Gaumenplatte und Gebiss von Mauer, autbewakrt im Stratigrapkisck- 

Palaontologiscken Institut der Universitat Heidelberg, sind die J3 und 

J2 ausgefalien, beide J, waren vorkanden, wurden aber leider ab- 

gebrocken. Die Wurzeln stecken. Die Krone eines intakten J3 von 

Mosback (ex coll. A. Andreae, Hildeskeim) wurde sckon oben (Seite 207) 

besckrieben. Die J2 und Jx sind mir noch nickt vorgekommen. 

Der Canin 

(Tafel IX Fig. 9, 10) 

kommt gleickfalls dem von Ursus arctos naher, als dem von spelaeus. 

Er ist vorn leickt gekrummt, scklank, liinten konkav, mit kraftiger 

Sckneide verseken. Die Wurzel ist stark. 

Es betragt beim: 
Scbadel Oberkiefer Oberkiefer Alten Exempt Mauer, 

Mainz Mainz Wiesbaden Wiesbaden Heidelberg 

dieKronenbobe aussen 41 35 33 

ibr Durcbmesser . . 28 22 20,5 21,2 . 

Isolierter 

Canin 

Mainz 

40 

23,2 

Der isokerte Canin des linken Oberkiefers aus dem Mainzer 

Museum (vergl. Tafel IX Fig. 9) im Mosbacker Sande gefunden von 

Dr. K. Deninger, gekorte einem erwachsenen Tiere an, derm seine 

Pulpa ist ganzlich ausgefullt. Die Gesamtlange von der Kronenspitze 

zur Wurzelspitze, gradlinig gemessen, ergibt 119,4 mm, der grosste 

Wurzeldurckmesser 30,5 mm. 



214 

Vergleicb des Canin mit dem anderer Baren: 

a) fossile: 

Ursus 

Deningeri 

(wie oben) 

Etruscus 

(Italien) 

(2 Exempt) 

Spelaeus 

(3 Exempt) 

Arctos 

Beilsteinhohle 

Gesamtlange. 119,4 96 113—128,6 

Kronenhdhe . 33-41 28—40 40-41 32 

ihr Durclimesser .... 20,5—28 22—26 24—26 19.5 

Wurzeldurchmesser . . . 30,5 28 32—32,5 • 

b) recente: 
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Gesamtlange .... 

Kronenhohe .... 35 41 32—35 32-38 34 32 27 26—29 26 40 43 

ihr Durclimesser 20-20,5 26 21—22 16-22 19 18 17,4 16—20 15 26 22 
Wurzeldurchmesser • • • • • 

Der Yergleicb dieser Zalme mit jenen des Ursus etruscus (arver- 

nensis) von Mauer wurde schon oben (Seite 207) vorgefubrt. 

Die Pramolaren. 

Verlialtnismassig sehr weit hinter dem Canin findet sicb der erste 

Pramolar. 

Bei dem grossen Scbadel ist seine Alveole nur linksseitig erbalten 

geblieben und bereits durch begonnene Yerwacbsung verkleinert: 4 mm 

lang und breit, mit einem Kieskorn ausgefiillt. Der Mainzer Ober- 

kiefer hat links und rechts Alveolen dieses Zabnes, deren Rand be- 

schadigt ist. Abnlicbes gilt fur den Wiesbadener Oberkiefer. Ein 

soldier von Mauer, jetzt in Heidelberg, zeigt die wolilerhaltene recbts- 

seitige Alveole, die schrag nacla vorn weist und 10 mm vom Canin 

entfernt ist (beim grossen Mainzer Scliadel 35). Ibr Durclimesser 

betragt 5 mm. Linksseitig ist die Alveole durcb eine Furcbe markiert — 

sie bat sicb gestreckt und ist zugewacbsen. 

Der zweite Pramolar feblt bei den mir vorgekommenen Ober- 

kiefern, ist aber durcb eine Furcbe angedeutet, also friibzeitig aus- 

gefallen nacb Analogic recenter Baren. 
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Der dritte Pramolar steckt noch im Wiesbadener Oberkiefer 

rechtsseitig. Er ist knopfformig, 8 mm lang und 5 mm breit. Er stebt 

dicht vor P4. Linksseitig erblickt man seine Alveole. 

Der grosse Scbadel zeigt nur eine linksseitige Alveole, bereits 

verkleinert: 5:5 mm, wahrend auf der rechten Seite die Yerwacbsung 

bis zu einer schmalen Alveolarfurcbe gedieben ist. Der Mainzer Ober¬ 

kiefer besitzt linksseitig die Wurzel in der Alveole, wahrend die Krone 

dem Finder abgebrochen ist. Die Wurzel ist einfach, mit einem Gefass- 

kanal verseben, 9 mm lang und 6 mm breit. Auf der anderen Seite 

ist der Zabn scbon ausgefallen. Nach der Wurzel zu schliessen, war 

bei diesem Stuck der P3 viel grosser als beim Wiesbadener Oberkiefer. 

Vergleichende Ubersicht fiber die Entwicklung von Pt—P3 bei: 
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Der vierte Pramolar ist beiderseits vorhanden bei dem grossen 

Scbadel, desgleicben bei dem Mainzer, Wiesbadener und Heidelberger 

Oberkiefer mit Gaumenplatte. Er stimmt in den hauptsacklichsten Ver- 

haltnissen sebr mit dem von Ursus etruscus und arctos iiberein. Seine 

Krone bestebt aus dem vorderen ausseren Hocker — Paracon — und 

aus dem hinteren ausseren Hocker — Metacon. Auf der Innenseite 

befindet sich der Innentuberkel — Deuterocon — als ein niederer, 

hauptsacklich der lingualen Seite der Metacon angefugter Hocker. Auf 

der Ruckseite des Metacon tritt ein Wulst bervor. Das Deuterocon 

steht mit der Mitte seiner Langsachse dem Einschnitt zwiscben Para- 

und Metacon entweder gegenuber oder es ist so weit nach liinten 

gertickt, dass es dem Metacon gegemibersteht. Ganz das gleiche ver- 

anderliche Verhaltnis bat bei Ursus etruscus1) und Ursus arctos2) statt, 

wie denn dieser Zabn namentbcb bei letztgenannter Spezies selbst von 

derselben Lokalitat bochst variabel zu sein pflegt. 

b Siehe bei Ristori (l’Orso pliocenico tawII fig. 3, tav.V fig-8, tav.III fig.5u.6). 

') Vergleicbe E. Schaff (Archiv f. Naturgesch. 1889, B. 1). 
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Die Malie sind folgende: 

Mainzer 

Schadel 

(Mosbacb) 

Mainzer 

Oberkiefer 

(Mosbacb) 

Wies- 

badener 

Oberkiefer 

(Mosbacb) 

Hildes' 

Oberk 

zal 

(Mosl 

rechts 

ieimer 

iefer- 

ine 

oacb) 

links 

Heidel- 

berger 

Ober¬ 

kiefer 

(Mauer) 

Grosste Lange von P4 . . . . 21,2 19,4 18,0 18,2 18,2 16,5 

„ Breite. 16,8 13,0 15,1 14,1 13,2 13,5 

Breite im Verhaltnis in % der Lange 79,2 67,0 83,9 77,5 72,5 81,8 

Hohe des Paracon . angekaut 11,5 11,0 11,6 12,5 8,2 

„ „ Metacon. 10,0 9,2 9,0 7,6 8,8 7,5 

Paraconhohe in % der Lange . 59,3 61,1 63,7 68,7 49,7 

Metaconhohe „ „ r „ 47,1 47,4 50 41,2 48,3 45,4 

Lange des Deuterocon .... 10,0 9,5 9,5 8,8 11,5 8,2 

„ „ Paracon . 12,0 11,8 11,2 11,8 10,6 10,3 

„ „ Metacon. 6,0 6,4 5,0 6,2 8,2 7,0 

Paraconlange in % der Zabnlange 56,6 60,8 62,2 64,8 58,2 62,4 

Metaconlange „ „ „ v 28,3 33 27,8 34,1 45,1 42,4 

Die Verbaltniszahlen zeigen zur Gentige die Veranderlichkeit der 

Zalmform. 

Interessant diirfte sicli trotzdem ein Vergleick der Paraconbohe 

zur Lange des Zabnes bei den verscbiedenen Barenarten gestalten, da 

immerliin aus der relativen Paraconbobe der Charakter der Art als 

einer carnivoren oder omnivoren zu erscbliessen sein konnte. 

Die Verbaltniszabl der Paraconbobe zur Zahnlange in Prozent 

betragt bei: 

Ursus arctos (Portis) Taubacb, fossil. 54,53 *) 

„ beringianus von Middendorf, recent.58,2! 

,, ornatus, recent.59j 

„ americanns, recent.60! 

„ Deningeri, Mosbach und Mauer.60,56 

„ tibetanus, recent.62,2., 

„ malayanus, recent.63,61 

„ spelaeus cum var. fossil.63,95 

„ arctos s. str. L., recent.64,76 

,, „ fossil, Beilsteinboble.65,6j 

„ etruscus, Cuv. fossil, Arnotal.66,7., 

„ cinereus, recent.69,7t 

„ arctos L., historisch, Hunsriick.71t 

„ „ var. Piscator Pucb., Kamtscbatka, rec.71,2, 

,, maritimus, recent.73,?! 

') Die unteren Zablen (Indices) geben die Zalil der gemessenen Exemplare an. 

Der Verfasser. 
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Ohue unter Beriicksichtigung der hervorgehobenen Variability 

des Zahnes allzu grosses Gewicht auf die gewonnenen Verkaltniszahlen 

legen zu wollen, kann doch nicht unerwahnt gelassen werden, dass die 

entschiedensten Fleisch- beziehungsweise Fisckfresser kobe Zahlen, die 

omnivoren Arten hingegen niedrige aufweisen. Der Mosbacher Bar 

verhalt sick mekr in der Tiefe nnd sckeint demnacli vorzugsweise 

Yegetarier gewesen zu sein. Der sonst nake verwandte Ursus etruscns 

stelit in Ausbildung des Paracons weit hoher. 

Der erste Molar 

Tafel IX Fig. 6 nnd Tafel XIV Fig. 3 

besitzt zwei annakernd gleickkoke Aussenhocker — Para- und Metacon — 

nnd einen Sekundarliocker liinter letzterem. Die Innenkocker -—- Pro- 

tocon und Metaconulus — treten gegen die ausseren zuriick. Dieser 

Zakn ist bei den grossen Baren der Yor- und Jetztwelt ziemlich gleick- 

massig ausgebildet und variiert weniger als P4 nnd M2. Der Sekundar- 

liocker liinter dem Metacon ist bei Ursus etruscus meist sckwack 

entwickelt, wie bei Ursus arctos und maritimus, am starksten beim 

Hohlenbaren. 

Hinsichtlick der absoluten Grosse sowolil, als in der Form kommt 

dem des Holilenbaren am nacksten, wie aus nacksteliender Uber- 

sickt (Seite 218) hervorgekt. 

Lassen wir die iibrigen Baren, als niclit naher verwandt, 

vorlaufig bei Seite, so selien wir aus beistekender Zusammenstellung, 

dass der betretfende Zakn bei Ursus etruscus bedeutend kurzer ist. 

Die absolute Breite ist gleickfalls geringer, hingegen die relative 

grosser. 

Auch der Taubacher Bar bleibt liinter dem Mosbacker zuriick, 

besonders auch relativ in Hinsickt der Lange der Hocker. Die Baren 

von der Beilsteinkohle und vom Hunsriick passen in das Schema des 

recenten Arctos kinein. Ursus piscator und beringianus nelimen aber 

eine Sonderstellung ein, jener durck die erkeblicke relative Zahnbreite 

und dieser durck die ganz hervorragende absolute Lange. Die grosste 

relative Zahnbreite weisen allerdings zwei kleine Baren auf: ornatus 

(63,6 °/0) und malayanus (67,4 °/0), wie Tabelle A3 zeigt. 

v. Reiclienau, Die Carnivoren aus den Sanden von Mauer u. Mosbach. 15 
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Der zweite Molar. 

Tafel IX Fig. 5 und 6 und Talel XIV Fig. 3 und 4. 

Die Lange dieses Zalines wird hauptsachlich durch die gestreckte 

Gestalt seines Talons bestimmt. Hierin variiert dieser Zalin erheblich. 

Der Hohlenbar besitzt eine viel ausgebildetere und grobkornigere Runze- 

lung der Kauflache, als alle iibrigen Baren, den Mosbacher inbegriffen, 

der hierin mit etruscus und arctos ubereinkommt. Auch hat der Hohlen¬ 

bar einen breiteren Talon. Auf der lingualen Seite zeigen sich sowohl 

bei Mx als bei M., beim Mosbacher Baren starke Basal wills te. Bei 

Ursus arctos ist der Talon hochst verschieden gestaltet, wie E. Schaff 

gezeigt hat, der vier Extremformen abbildet.1) Derselbe hat bald schmale, 

bald breite, bald faltige, bald gekornelte, bald glatte Form. Hiernach 

ist auf %dieses Formelement allein kein allzu grosses Gewiclit zu legen. 

Bei Ursus Deningeri schwankt 

die Lange des Zalines von. 

mm 

37—50 

im Mittel 

41,8m 

in Prozent 

der Lange im Mittel 

„ „ ,, vorderen ausseren Hdckers von 11,5—14 12,8,, 26—35,1 30,8^ 

„ grosste Breite von. 18,2—24,5 21u 44,4—57,3 50,4„ 

Bei Ursus spelaeus variiert 

die Lange des Zahnes von. 39—50,2 45,7 • . 

„ „ „ Paracon von. 11,2—16 14,0 25,5—34,6 30,4 

„ grosste Breite von. 21—24,3 22,8 45,2—56,4 50,2 

Bei Ursus arctos subfossilis von Middendorf aus einer schwabiscken 

Hohle, Oberkiefer im konigl. Naturalienkabinett in Stuttgart, betragt 

die Lange 39 — 39,6, wahrend die Breite verhaltnismassig grosser ist. 

(Weiteres siehe unter Notizen usW. weiter hinten.) 

Bei Ursus etruscus ist zu konstatieren 

eine Lange von .31—35 

„ Paraconlange von.20—22 

die grosste Breite von.18—21 

Der Zahn hat bei diesem Baren einen viel kurzeren Talon. 

Nach der Abbildung fand ich fur die franzosiscke Form arvemensis 

gar nur 
eine Zahnlange von.29,1 

„ Paraconlange von .9,1 

„ eine Breite von.16,1 

') Vergl. Citat auf Seite 215. 

15* 
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Weithofer hat fur arvernensis nur eine Lange von 27 mm an- 

gegeben. 

Fur die iibrigen Baren erhalte ich nach eigenen Messungen 

folgende Zahlen: 

Bar 

Arctos, recent 

6 Exemplare 

Piscator, recent 

2 Exemplare 

Be- 

ringi- 

anns 

l 
Exem¬ 
plar 

von Taubach 

11 Exemplare 

Huns- 

ruck 

i 
Exem¬ 
plar 

Beil- 
stein- 
hohle 

l 
Exem¬ 
plar 

Variations- 
grenzen 

Mattel 
Variations- 

grenzen 
Mattel 

Variations- 
^renzen 

Mattel 

Lange des M,. . . 33-42 39,1 39 35 28—36 33,4 33—37 35 44 

Lange des Paracons 10—14,2 12,8 12,5 11,1 8,5—12,2 10,4 11-11,2 11,1 14,2 

Grosste Breite . . 19,2—22,2 20,6 19 19.6 15,2—19 17,5 19.6 19,6 25 

Die verhaltnismassige Breite des Zahnes betragt bei: 

Spelaeus . . . . . 46,2-58,1 Beringianus recent . 56,8 

Deningeri . . . . 44,4—57,3 Jessoensis recent 50,7 

Etruscus . . . . . 57,3—60 Cinereus recent . . 50,9 

Arvernensis . . . . 55,3 americanus recent . 57,5 

Taubacher . . . . 49,2—60,6 tibetanus recent . . . 56-60,3 

Hunsriicker . . . . 48,7 ornatus recent . . 59,1 

Beilsteinboble . . . 56 malayanus recent . 58,7 

Arctos recent . 

Piscator recent 

. . 46,1—54,5 

. . 53—59,4 

maritimus recent . 56 

Aus diesen Zalilen geht auch die verhaltnismassige Lange hervor, 

die fiir etruscus, tibetanus und ornatus am kleinsten ausfallt. Auch 

malayanus besitzt einen kurzen M2. 

Der Unterkiefer. 

Tafel IV Fig. 2a, 2b; Tafel V Fig. 4; Tafel VI Fig. 1; Tafel VII Fig. 1, 2 und 3; 

Tafel VIII Fig. 1—3 ; Tafel IX Fig. 1, 2, 10; Tafel XII. 

Der Unterkiefer hat eine sehr veranderliche, der des Sckadels, 

insbesondere der Entwicklung der Stirnpartie entsprechende Form. 

Bei Ursus etruscus linden wir einen niedrigen, langgestreckten — 

chthamalognathen — oder, mit Ubergangen, einen gleichmassig hohen, 

parallelogrammformigen — mesognathen — Kiefer. Bei dem Mosbacher 

Biiren tritt analog dem Hohlenbaren noch eine dritte, von vorn nach 

hinten stark an Hoke zunehmende, am Unterrande sehr konvexe und 

daher hinten hochaufgescliwungene Form, die hypselognatlie, dem hyp- 

selometopen Sckadel entsprechend, hinzu. Auf den ersten Blick konnte 
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man versucht sein, drei verschiedene Spezies hierauf zu griinden, was 

jedoch unter Beriicksichtigung des Gebisses hinfallig ersclieinen muss. 

Wir finden in Prozenten der Lange von -j- M2 -j- M3 bei 

Ursus etruscus 

von Italien „ Rus- 

1. 

Hohe des Kieferastes zwischen M, und M3 61,1 

yi i) » vor P4. 62,5 

Ursus Deningeri 

1. 2. 3. 

Hohe des Kieferastes zwischen M2 u.M3 67,9 84,1 78,9 81,2 92,9 91,4 86,7 74,9 

„ „ „ vor P4 . . . . 62,8 66,4 68,7 70,0 74,1 75,6 70,7 71,7 

In der Nummer 1 bei Etruscus und Deningeri baben wir echt 

chthamalognathe Formen, in den Nummern 2 bis 4 bei Deningeri, 

2 bei Etruscus und den Formen von Mauer und Perpignan mesognathe 

und bei Deningeri Nummer 5 und 6 hypselognathe Formen vor Augen. 

Fur den Hohlenbaren fiihre ich nur die charakteristischen Formen 

aus den schwabischen Hohlen unter Hinzuziehung einer extremen Form 

aus Ungarn und den Ursus arctoideus aus Frankreick an. 

Bei Ursus spelaeus 

(Prozent der Molarenreihe) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Hohe des Kieferastes zwischen M, und M:, 68,2 77 74,7 92,9 96,6 97,7 105 

„ „ „ vor P4 60,9 74,5 67,8 82,7 82,2 77,5 78,8 

Ursus arctoideus 
(Prozent der Molarenreihe) 

1. 2. 
Hohe des Kieferastes zwischen M, und M;,. 72 70,6 

„ „ „ vor P4 . 70 65,2 

Nummer 1 ist ein ckthamalognather Kiefer (Planus) aus der 

Charlotteuhokle (C-Form), 2 und 3 sind mesognatlie (B-Form) und 

4 bis 7 hypselognathe Kiefer (A-Form oder typische Hohlenbaren). 

Ursus arctoideus zeigt jene Mittelform zwischen der chthamalognathen 

und mesognathen, wie sie (siehe Tabelle B2) bei dem weniger extrem 

ausgebildeten Hohlenbaren und bei Ursus arctos (siehe Tabelle B4 

und B5) sowohl im fossilen als im recenten Zustande gewohnlich ist. 

Der Vergleich vieler Kiefer ergab, dass kein einzelnes Form- 

element als charakteristisch gelten kann, insbesondere auch nicht 

2. 
84,2 

81,5 

4. 5. 

von Mauer 

94.4 

80.4 

cinensis 

78,5 

70,8 

(Coll. Darrn- 

Andreae) stadt 

6. 7. 8. 
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die Symphyse, die z. B. beim typischen Hoklenbaren gleich nach 

oben verlaufen kann oder erst in geringem Winkel (30—40°) nach vom 

und dann fast senkrecht nach oben verlauft. Alter und individuelle 

Anlage sprechen dabei viel mit. Charakteristisch ist nur das Gebiss. 

Dasselbe bestekt bei dem Mosbacher Baren fast ausnahmslosl) ans 

folgenden Zahnen: Jederseits drei kncisiven, ein Canin, ein letzter 

Pramolar und drei Molaren. 

Die Incisiven 

sind mir nur in je einem stark abgekauten J3 und J: eines im Museum 

von Wiesbaden befindlichen Unterkiefers, der einem sehr alten Tiere 

angehorte, vor Augen gekommen. Der aussere Incisiv zeigt einen ab¬ 

gekauten Talon und einen Durchmesser von 11 mm, der innere einen 

solchen von 8,6; mehr ist an diesen Zahnen nicht zu sehen. Ihre 

Stellung zueinander und zum Canin ist die normale. J3 lehnt sich 

dicht an den Canin, J2 trat nach hinten zuriick, wie die Alveole zeigt, 

und -I, stand wieder vom am Rande. Yerschiebungen bis zur Gleich- 

stellung in der Reihe kommen vor. 

Der Canin 

stimmt in der Gestalt sehr mit jenern des Ursus etruscus uberein, denn 

er ist gleich jenem an der Wurzel dick, leicht in der Langsachse (nicht 

zur Seite, wie bei Ursus arctos) gebogen, rundlick, nicht platt gedriickt, 

und rasch verschmachtigt. Die entnommenen Make ergeben: 

Museum Mainz Wiesbaden Variations- . , 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. grenzen 

Kronenhohe (Schmelz) .31 32 37 31 31—37 32,74 

Durchmesser (Langsachse) 19,2 . . 22 26,5 21 22 20 19,2—26,5 21,8G 

Wurzeldurchmesser . . . 25 28 . . . . 25—28 26,52 

Aus der Spelaeus-Gruppe erhielt ich folgende Malle: 

a a Sundwig (Dresden) Muggendorf Yariations- 
M M Dugaru Nr. Nr. w Mittel 
" 21a 14a 14b 20b 23 25a 25b 7a 7b srenzen 

^Schmelz)6 ) 34 42 31>6 40 32 35 34 41 37>8 ’ ’ 32 3b6—12 35,910 

(Lh^gsachse)) 21>5 28 25 23>4 22 23 24 30 26>S 33 22 24 21.-&-33 25,213 

x) Den einen Fall ausgenommen, welcher noch einen P3 zeigt (Coll. Andreae 

aus Mosbach, Mus. Hildesheim). 
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Wahrend der Caniii des Hohlenbaren mebr gleichmassig konisck 

entwickelt ist, finden wir jenen des Ursus etruscus seitlich etwas ab- 

geplattet und zwar mebr, als dies bei den lebenden Baren der Fall ist. 

Die Wolbung ist wie beim Mosbacber; sie wird durck die innere hintere 

Konkavitat augenfallig. Die Hohe der Krone stimmt zahlenmassig 

und auch beziiglich der Yariabilitat mit dem Mosbacber Baren iiberein, 

ebenso das Vorliandensein sckwacher Vorder- und Rtickschneiden, die 

sich meist nur als abgerundeter Kiel darstellen. Durch den Gebrauck 

werden die Scbneiden meiir und mebr abgescbliffen und der Zahn 

erbalt ein ringsum abgerundetes Ausseben. Der Durcbmesser der Zahn- 

krone schwankt zwischen 20 und 23 und zeigt ein Mittel von 22 mm. 

Im Gegensatz zu obigen fossilen Baren hat der Eisbar einen sckarf- 

scbneidigen starken Canin von 38 mm Hohe und 23 mm Durcbmesser, 

der sicb nur allmabbcb verjtingt und verhaltnismassig sebr gross ist. 

In Prozenten zur Lange der Molarenreilie betragt die Caninbobe beim 

Eisbaren (Ursus maritimus) 64,4, bei dem typischen Hohlenbaren, 

A-Form 47,6, bei der C-Form 41,5 und bei dem cbtbamalognatben 

Kiefer des Mosbacber Baren gar nur 39,7 mm. 

Auch dieses Moment sprickt fur eine mebr vegetabiliscbe Er- 

nakrung von Ursus Deningeri. 

Die Pramolaren. 

In der Benennung der Zahnhocker oder Aussen- und Innenzacken 

folge ich auch bier Max Scblosser. Die Unterkiefer-Backenzakne der 

Baren konnen folgende Hbcker ausgebildet haben: Vorn das Paraconid; 

auf der labialen oder ausseren Seite ferner den Hauptaussenzacken oder 

das Protoconid, weiter zuriick das Hypoconid oder den Hauptzacken 

des Talons. Auf der lingualen oder inneren Seite wird der vordere 

Zacken Metaconid, der hintere Entoconid genannt. Hierzu konnen 

nock Sekundarhocker kommen und zwar solcbe zwischen Paraconid 

und Metaconid, Metaconid und Entoconid und — meist individuell — 

zwischen Protoconid und Hypoconid. Die Spelaeus-Gruppe (Unter- 

gattung Spelaearctos) ist durch besondere Sekundarhocker 

auf der Innenseite des Protoconides von P4 ausgezeicbnet. 

Die drei vorderen Pramolaren haben nur bei den tertiaren 

Ursiden hohe kegelformig zugespitzte Kronen. Bei der pleistocanen 

Gattung Ursus bilden sicb zunachst die Kronen zuriick und werden 
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knopfformig, spater wird der Zakn stiftformig, fallt wobl aucb friih 

aus, wodurch eine Alveolarfurcbe registriert wird und kommt schliess- 

lich ganz in Wegfall, d. k. er wird iiberbaupt nicht mekr entwickelt. 

Bei Ursus Deningeri von Mosbach sind alie drei vorderen P ab- 

handen gekommen; selbst bei sebr jungen Individuen, deren Canin 

mit dem unteren Teil der Krone noch in der Alveole steckt (siehe 

Tafel VIII Fig. 4, Tafel VII Fig. 2 und 3 und Tafel IX Fig. 1), zeigt 

sick kein P4_3, ebensowenig eine Furcbe oder Naht, viebnebi’ 

bildet der Kieferast auf der Strecke zwiscben Canin und P4, dem 

Diastema, eine scharfe Kante, die wie aus einem Gusse hergestellt 

erscheint. Die Annabme, unser in Rede stebender Bar liabe in der 

Regel keine P4 bis P3 entwickelt, muss daber als zu Recbt bestebend 

gelten. Indessen ist mir doch eine Ausnabme (Exemplar in Kollektion 

A. Andreae im Romer-Museum zu Hildeslieim) vorgekommen, wo ein 

P3 entwickelt ist (siebe Tafel IX Fig. 2). Nacb eigenen Untersucbungen 

sind die P4_3 bei den Baren entwickelt wie folgt; (e = entwickelt, 

f = Furche, 0 = feblt). Bei: 
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Pi 0 0 oder selir selten e 0 e e e e e e e e e e e e e e e 

p2 0 0 0 0 0 odor f 0 f 0, f oder e 0 oder f e 0 0 e e e e e e 

p3 0(e) 0 0 0 0 0 0 0, f oder e 0, fodere 0 0 0 e e e e e e 

Der eine bei dem grossen Bar von Mosbacb vorgekommene P3 

steht 7 mm vor dem P4 imd etwas nacb aussen geruckt in dem recbten 

Unterkieferfragment. Er besitzt ein inneres Basalband; das Protoconid 

ist niedrig, aussen konvex, die Krone 6,6 lang, 5,2 breit, 4 mm bocb. 

Der letzte oder vierte Pramolar (P4) ist wobl entwickelt. Wie 

bei Ursus arctos ist das Protoconid ein seitlicb stark komprimierter 

Konus mit einem teils deutlicben, teils undeutlicben Basalband, welcbes 

sicb zum mindesten aber vorn und binten als ein Wulst erbebt. Auf 

der labialen Seite ist der Zabn ganz glatt, auf der inneren jedocb in 

veranderlicber Weise mit einem, selten mebreren Knotcben besetzt. 

Bei einem cbtbamalognatben Unterkieferaste des Mainzer Museums bat 

x) Die so bezeichneten Arten sind fossil. Bei Etruscus fehlt zuweilen der eine 

oder andere Pramolar. 
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der P4 eine aberrante Form. Sein Protoconid ist niedrig und stumpf, 

gewissermassen stecken geblieben, wahrend sich das innere Basalband 

aussergewoknlich entwickelt zeigt, lioch am Protoconid hinaufreicht und 

zwei rundliche Knotcken bildet. Der P4 des Kieferfragmentes in Hildes- 

heim zeigt einen hokeren vorderen Wulst. Im ubrigen entbehren die 

P4 der Mosbacher Baren aber der echten Sekundarhocker und haben 

daher nur entfernte Ahnlichkeit mitjenen der Spelaearctos-Gruppe. 

(Siehe Tafel XII Fig. 1 und 2.) 

Die kleinen Schneiden des Talonwulstes und die inneren Knotchen 

zeigen die Zahne des italienischen Etruscus und der Baren der Arctos- 

Gruppe in durcbaus gleicher Ausbildung. Nacli Ristori1) ist auch 

die Variabilitat dieses Zahnes bei den genannten Baren beziiglich der 

Gestalt und der Dimensionen, wie der Entwicklung der kleinen sekun- 

daren Yorragungen gleicli gross, ja auf den verschiedenen Kieferhalften 

oft genug bei einem und demselben Individuum anzutreffen. Nach 

meinen Messungen und Berechnungen betragt 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
Variations- 

grenzen 
Mittel 

die Lange des P4. 16 14,2 15,6 14 15 14,4 14—16 14,9 

des vorderen Abschnittes . . 10,5 10,8 11,2 9,5 12,5 10,6 9,5—12,5 10,9 aus 

desgl. in % der Lange von P4 . 65,6 76,1 71,8 67,9 83,3 72,1 65,6—83,3 72,8 6 

die grosste Breite. 9,6 8,8 10,2 7 9,5 8,5 7-10,2 8,9 Fallen 

desgl. in % der Lange von P4 . 60 58,4 65,4 41,3 63,3 59,7 41,3—65,4 58,0 

die Hohe des Protoconides . . 9 . . 8 10 8,8 8—10 8,9 aus 4 

desgl. in % der Lange von P4 . 56,2 • • 57,1 66,7 61,1 56,2-66,7 60,3 Fallen 

Hierzu sei bemerkt, dass Nummer 1 der angefiihrte Zalin des 

chthamalognathen Kiefers mit 5 mm kohem inneren Basalbande, rmd 

Nummer 6 jener des Hildeskeimer Fragmentes mit einem niederen 

Sekundarhocker ist. 

Sckreiten wir zu Yergleicken des Px mit eben solcken anderer 

Baren, so ergibt sich etwa folgendes: 

Bei der A-Rasse von Etruscus, dem Ruscinensis Deperets, der 

wahrscheinlich der Stammvater von Etruscus, Arvernensis und Deningeri 

ist, kat der Zakn nock vollig den Typus von Ursavus (Scklosser), denn 

er bildet einen einfacken, von starkem Basalband umgiirteten Konus. 

Bei den folgenden Baren ist schon Differenzierung eingetreten. 

*) Loc. cit., Seite 52. 
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Bei Arvernensis von Mauer und bei Etruscus aus Italien (n. Ristori) 

betragen 

N.-K. 

Stutt¬ 

gart 

Mus. 

Hildes- 

heim 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
Variations- 

grenzen 
Mittel 

die Lange des P4 . . . . 11,4 11,4 12 17 15 14 13 15 11,4—17 13,6, 

des vorderen Abschnittes 9,8 7,8 9,0 . . . 7,8-9,8 8,93 

desgl. in % der Lange des P4 86 68,4 75 . . . . . 68,4—86 76,53 

die grosste Breite .... 7,6 6,0 6,5 9,0 9,0 7,0 7,0 9,0 6—9 7,6S 
desgl. in °/0 der Lange des P4 66,7 52,6 54,2 53 60 50 53,8 60 50-66.7 56,3S 

die Hohe des Protoconides . 8,4 6,0 8,0 9,0 9,5 8,0 8,0 9,5 6—9,5 8:3S 

desgl. in % der Lange des P4 73,7 52,6 66,7 53 63,3 57,1 61,5 63,3 52,6-73,7 61,4, 

Die absoluten Make sind also bei Deningeri grosser, als bei Etruscus, 

ganz besonders aber als bei dera an gleicher Fundstelle vorkommenden 

Arvernensis von Mauer. 

Die Gestalt des Zaknes ist annahernd dieselbe. Die geologiscb 

jiingere Arctos-Gruppe ergibt bei Arctos von Tauback, II. Interglacial: 

Museum 

Weimar 

1. 
2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Variations- 

grenzen 
Mittel 

die Lange des P4 . . . . 11,6 13,4 15,4 15,0 14,6 13,5 13,8 11,6—15,4 13,9 

des vorderen Abschnittes 9,4 9,2 11,4 11,0 10,2 10,2 9,4 9,2-11,4 10,1 aus 

desgl. in % der Lange des P4 80 68,6 74 73,3 69,9 75,5 68,1 68,1—80 72,8 7 

die grosste Breite .... 7,2 7,2 9,4 9,1 7,4 6,8 7,4 6,8—9,4 7,8 Fallen 

desgl. in % der Lange des P4 62,1 53,7 61 60,6 50,7 50,4 53,6 50,4-62,1 55,9 , 

die Hohe des Protoconides . 9,2 . . . . . . 9,2 9,2 

desgl. in % der Lange des P4 79,3 • • • • • • 79,3 79,3 

Also ist auck kier der Zakn klenier bei sonst grosser Aknlickkeit. 

Es betragt bei 

Arctos subfossilis 

von Middendorf 

Prahistorisch-Historische 

Arctos L. 

Hohlefels Heppenloch Wildberg 

(Dresden) 

Beilsteinhohle 

(Stuttgart) (Stuttgart) 

die Lange des P4. 16,5 15,0 13,5 12,5 

des vorderen Abschnittes . . . 12,2 11,3 8,2 10,8 

desgl. in % der Lange des P4 . 73,9 75,3 60,7 86,4 

die grosste Breite. 9,2 9,1 7,8 8,0 

desgl. in % der Lange des P4 . 55,8 60,6 57,8 64,0 

die Hohe des Protoconides . . 10,2 10,0 . 
desgl. in % der Lange des P4 . 61,8 66,6 • • 
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Vollig recente Arctos L. 

a) Piussische b) Alpenbaren 
Livland 

(Hag- 
mann) 

Minsk 

(Stutt¬ 
gart) 

(Mus. 

Wies¬ 

baden) 

(Mus. 

Mainz) 

Schweiz 

(Bern) 

Schweiz 

(Bern) 

Sieben- 
biirgen 
(Hag- 
mann) 

Meran 

(Hag- 
maim) 

die Lange des P4. 15,0 13,2 13,5 12,8 12,8 11,2 12,3 13,0 
des vorderen Abschnittes . . 8,5 8,1 8,6 7,8 11,5 8,2 6,7 10,6 
desgl. in % der Lange des P4 . 56,7 61,3 63,7 61,0 89,8 73,2 51,5 79,7 
die grosste Breite. 8,7 7,8 7,6 7,8 7,0 6,0 7,2 8,5 
desgl. in °/o der Lange des P4 . 58,0 59,1 56,3 61,0 54,7 53,6 55,4 63,9 
die Hohe des Protoconides . . . 7,3 8,6 7,3 . 
desgl. in % der Lange des P4 . • 55,3 63,7 57,0 • 

Arctos 
piscator 
Kamtschatka 

(Mainz) 

Jeso- 
ensis 
Japan 

(Stult- 

gart) 

Beringi- 
anus 

Cinereus 
Nordamerika 

(Stutt¬ 

gart) 

(Hag- 

mann) 

(Stutt¬ 

gart) 
(Hag- 
mann) 

(Hag- 

mann) senil. juv. 

die Lange des P4. 12,0 12,2 12,0 14,2 13,3 11,7 12,4 13,0 
des vorderen Abschnittes . . 9,0 8,6 7,8 8,2 10,6 8,2 7,8 8,6 
desgl. in °/0 der Lange des P4 . 75,0 70,5 65,0 57,7 79,7 70,1 62,9 66,1 
die grosste Breite. 8,0 8,0 7,4 8,2 8,5 7,2 7,3 7,8 
desgl. in % der Lange des P4 . 66,7 65,6 61,7 57,7 63,9 61,1 58,9 60,9 
die Hohe des Protoconides . . . 8,0 . 8,0 . 7,0 . . 
desgl. in % der Lange des P4 . • 65,6 56,3 • 59,8 • • 

In Gruppen gegenubergestellt ergeben die Messungen fur 

Drsus 
arctos L. 

Arctos 
Taubach 

Arctos 
subfossilis 

Beringi- 
anus 

Piscator Cinereus 

die Lange des P4 . . . 11,2-15,0 11,6-15,4 15,0-16,5 13,3-14,2 12,0—12,2 11,7-13,0 
des vorderen Abschnittes 6,7—11,5 9,2—11,4 11,3-12,2 8,2—10,6 8,6—9,0 7,8-8,6 
dsgl. in % der Lange des P4 51,5—89,8 68,1—80,0 73,9-75,3 57,7-79,7 70,5—75,0 62,9—70,1 
die grosste Breite . . . 6,0-8,7 6,8-9,4 9,1-9,2 8,2-8,5 8,0 7,2-7,8 
dsgl. in % der Lange des P4 55,4—64,0 50,4—62,1 55,8—60,6 57,7—63,9 65,6—66,7 58,9-61,0 
die Hohe des Protoconides 7,3—8,6 9,2 10,0—10,2 8,0 8,0 7,0 
dsgl. in % der Lange des P4 55,3—63,7 79,3 61,8—66,6 56,3 65,6 59,8 

Nach obigem steht Ursus arctos subfossilis von Middendorff alien 

anderen Landbaren in der Entwicklung des P4 — wie ja auch der 

iibrigen Zahne — voraus als Konig der Arctos-Gruppe; Ursus Deningeri 

wiirde sicb beztiglicb. des P4 unmittelbar anscbliessen. 
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Der Eisbar (Ursus maritimus L.) zeigt folgende Mabe: 

Museum 
Mainz 

nach 
Hagmanns 
Messungen 

Variations- 
grenzen 

Mittel 
Ursus arctos 

Hunsriick 
(Coll. Lieser) 

(Museum Mainz) 

die Lange des P4 . . . . 14,1 12,1 13,0 12,5 12,1—14,1 12,94 13,8 
des vorderen Abschnittes . 9,8 6,0 7,5 8,0 6,0—9,8 7,84 9,8 
desgl. in % der Lange des P4 . 69,5 49,6 57,7 64,0 49,6—69,5 60,24 71,0 
die grosste Breite .... 7,1 6,7 7,5 7,0 6,7-7,5 7,14 8,1 
desgl. in % der Lange des P4 . 50,3 55,4 57,7 56,0 50,3—57,7 54,94 58,7 
die Hdhe des Protoconides . 9,0 . 9,0 9,0 8,0 
desgl. in % der Lange des P4 . 63,8 . . 63,8 63,8 58,0 

In der Gestalt des Zahnes ist bei seiner grossen Variabilitat kein 

einziger durchgreifender Unterschied mit demjenigen von Ursus arctos L. 

zu erkennen. So erhielt ich von Herrn Rektor Lieser (Remscheid) 

einen P4 des Ursus arctos, den derselbe zugleich mit dem Schadel 

(vergl. Tabelle A2) in einer historischen Scbicht im Hunsriick auffand — 

es waren Schlacken und ein Sttick hollandisches Pfeifenrohr dabei —, 

der z. B. recht gut zu Ursus maritimus passen wiirde, wieder ein Beweis, 

wie wenig Wert in der Regel auf einzelne Zahne gelegt werden darf. 

Ich habe diesen Zahn der Maritimus-Tabelle vorstehend beigefugt. 

Im allgemeinen scheint der Zahn von Maritimus jedoch spitzer und 

etwas schmaler zu sein. 

Diesen grossen Baren stehen die kleineren Arten, die Americanus- 

Gruppe, wie ich sie nennen mochte, mit viel geringeren Maben gegen- 

iiber. In der Tat bilden in mehrfacher Beziehung Americanus, Tibe- 

tanus und Japonicus eine Gruppe fiir sich. Drei entfernter stehende 

Baren sind Ornatus, Malayanus rmd Labiatus, von welchen der Anden- 

bar (Ursus ornatus) der vorigen Gruppe noch am nachsten geriickt ist, 

nicht minder aber aucli dem Ursus etruscus und zwar ganz besonders 

der Arvernensis-Porm. Wir erhalten foluende Mabe: Bei 

Americanus (Pallas) Tibetanus J a p 0 - 
nicus 
(nach 
Hag- 

mann) 

(Mus. 
Stutt¬ 
gart) 

(uach 
Hag- 

mann) 

(uach 
Hag- 
mann' 

Variations- 
grenzen 

(Mus. 
Stutt¬ 
gart) 

(Mus. 
Stutt¬ 
gart) 

(nach 
Hag- 

mu nu) 

Variations- 
greuzen 

die Lange des P4 . . . 9,2 9,2 10,0 9,2—10 9,5 9,0 11,2 9—11,2 9,0 
des vorderen Abschnittes 6,2 • 5,0 5—6,2 6,5 5,2 5,0 5—6,5 . 
dsgl. in % der Lange des P4 67,4 50,0 50-67,4 68,4 57,S 44,6 44,6-68,4 , 
die grosste Breite . . . 5,8 5,0 4,9 4,9-5,8 5,8 5,2 7,4 5,2-7,4 6,0 
dsgl. in % der Lange des P4 63,0 54,4 49,0 49—63 61,1 57,8 66,1 57,8-66,1 66,7 
die Holie des Protoconides 6,0 6 5,0 5,2 
dsgl. in % der Lange des P4 65,2 . . 65,2 52,6 55,6 . . 
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Ornatus Malayanus (Raffles) Labiatus 

(Stuttgart) 
(uacli 

Hagmann) 
(Stuttgart) 

(uach 

Hagmarm) 

(nach 

Hagmann) 

die Lange des P4 . . . . 7,1 9,0 8,8 10,0 11,0 

des vorderen Abschnittes . 5,6 . 6,6 . 6,0 

desgl. in % der Lange des P4 78,9 75,0 . 54,5 

die grosste Breite . . . 5,0 6,0 7,0 7,5 5,8 

desgl. in % der Lange des P4 70,4 66,6 79,5 75,0 52,7 

Yon den aufgefiihrten Arten der kleineren Baren besitzt Malayanus 

die derbsten nnd breitesten Pramolaren; an ikn reiht sich Ornatus, 

dann Tibetanus xnit Japonicus, worauf Americanus kommt nnd zuletzt 

der aus der Art geschlagene Lippenbar. 

Die kockste Entwicklung hat der P4 bei den Hohlenbaren 

erreicht, wie denn iiberkaupt die Backenzahne bei dieser Gruppe 

ganz besonders entwickelt sind und die sekundaren Bildungen in aus- 

gepragtester Weise besitzen. So variabel aucli der P4 bei den Hohlen¬ 

baren ist, so unterscheidet er sich doch durck seine Breite und die 

lingualseitigen Sekundarhocker (vergl. Tafel XII Fig. 2) von dem 

gleichnamigen Zahn aller ubrigen Baren. Betragt doch die Hoke der 

Sekundarhocker 40 und die Lange 65 Prozent der Zaknlange; selbst 

ihre Breite nimmt noch 28 Prozent in Anspruch (siehe die Tabelle 

auf Seite 230). Ursus (Spelaearctos) arctoideus Blum, steht hinter 

spelaeus entschieden zuriick (siehe die Tabelle auf Seite 230). Die 

untenstekende Tabelle ergibt im Anschlusse an das bereits vor- 

gebrachte fiir 

Spe¬ 
laeus 

Arcto¬ 
ideus 

De- 
ningeri 

E t r u s - 
cus 

Arctos- 
Gruppe 

Americanus- 
Gruppe 

(am. tibet. 
Japonicus) 

Mittlere Lange des P4 . . 1526 13,3 14,9„ 13,6S 13,Bo; 9,6; 

des vorderen Abscbnittes . 9,625 9,2 10,9, 8,9, 9,B->7 5,6, 

desgl. in % der Lange des P4 64,2,8 69,2 72,8, 76,5, 70,1.27 57,6, 

Mittel der grossten Breite . 10,1,5 9,6 8,9, 7,6S 7,8.27 5,7; 

desgl. in % der Lange des P4 67,423 72,7 58,0, 56,3S 58,8.,7 59,7; 

Mittlere Protoconidhohe . 10,3ie 9,1 8,94 8,3g 8,4,., 5,4, 

desgl. in % der Lange des P4 68,7ie 68,4 60,34 61,4s 62,8a 57,8, 
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Der vierte Pramolar in semen Verkaltnissen zur Lange von 

Mo = 100, seinen Yariationsgrenzen und MittelmaCen bei: 

Yariationsgrenzen MittelmaOe 
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Lange von P,. 14-16,0 13-18,5 11,6—15,4 11,2—14,2 14,9 15 13,4 12,6 
desgl. in % der Lange von M, 54,6-65,3 46,7-61,7 44,4—57,5 47,3-55,6 59,2 49,5 50,2 51 
Lange des vorderen ausse- 

ren Abschnittes . . . 10,5—12,5 8—11,2 9,2—11,4 7,8—11,5 10,9 9,6 10,1 8,6 
desgl. in °/n der Lange von M, 39,6-43,1 29,1—37,8 36,2—40,8 27,3—50 41,9 33,1 38,6 35,2 
Grosste Breite von P4 . . 7-10,2 8,2-12,5 6,2-9,4 6-8,2 8,9 10,1 7,6 7,5 
desgl. in % der Lange von M., 29,2—39,2 29,8-41,7 24,6—31 27,3—33 34,7 34,7 27,9 30,4 

Ini Verhaltnis zur Lange des zweiten Molaren zeigt sich dieser 

Zahn bei Ursus Deningeri wesentlich, im Durchschnitt fast um zelm 

Prozent langer als beim Hohlenbaren und ebenso iibertriift er hierin 

die tibrigen Baren. Hierbei fallt besonders die erhebliche Lange des 

vorderen Absclmittes ins Gewicht, welche er gleichfalls vor den 

anderen Baren voraus bat. In der Breite zeigt er dagegen dieselbe 

Verkaltniszahl wie der Hohlenbar, wahrend die absolute Zabl wesent- 

licli geringer ist. 

Die Molaren. 

Mu d ererste Molar, Reiss- oder Fleischzabn (carnassier) bestebt 

aus zwei Abteilungen, deren vordere vom Trigonid gebildet wil’d, woran 

sicb der Talon scbliesst. Die Spitze des Trigonides wird von einem 

pyramidalen, spitzen Zacken, dem Paraconid, eingenommen. Auf der 

labialen Seite erbebt sich der wicbtigste Zacken, das Protoconid, ibm 

scbief nach binten gegeniiber auf der lingualen Seite das Metaconid. 

Der Talon ist schluchtartig von dem vorderen Abschnitt, dem Trigonid, 

getrennt. Aussen besitzt er einen massig hohen Hocker, das Hypoconid, 

innen einen meist etwas hoheren, das Entoconid. Ausserdem kommen 

Sekundarhocker vor, die zuweilen die Starke des Zackens annebmen, 

neben dem sie steben. Besonders oft tritt dies ein bei dem Sekundar- 

hocker des Talons, welcber zwiscben dem Metaconid und Entoconid 

steht. Die Ausbildung der Hocker ist variabel, indessen kann docb 

nachfolgendes Schema Geltung beansprucken. 



Bei: 
D rsus 

arvern en- 

sis 

Dr sus 

Deningeri 

Drsus 

Deningeri 

(chthama- 
lognath) 

Ursus 

etruscus 

(nachRistori) 

Paraconid. niedrig kraftig niedrig kraftig 

Metaconid.J niedrig gut entwickelt 
rundlich, 

niedrig 
gut entwickelt 

Protoconid.j niedrig 
hoch hervor- 

stehend 
gut entwickelt 

hoch her- 

vorstehend 

Sekundarhocker zwischen Para- \ 
sehr klein gross klein klein 

conid und Metaconid . . . 1 

Sekundarhocker zwisclien Meta- \ 
fehlt 

1 grosser oder 
vorhanden vorhanden 

conid und Entoconid . . .) bis 3 kleine 

Sekundarhocker zwischen Pro- ( 
toconid und Hypoconid . . f fehlt vorhanden fehlt voi’handen 

Entoconid und Hypoconid . . j wenig her- 

vorstehend 

hervor- 

stehend 

rundlich, 

vorragend 

hervor- 

stehend 

Sekundarhocker liinter Hypo- l 
conid./ 

kaum 

angedeutet 
vorhanden vorhanden vorhanden 

Basalwiilst aussen . ... \ fehlt oder 

schwach 
schwach schwach stark 

D rsus 

arctos 

Taubach 

Drsus 

arctos 

piscator 

Drsus 

arctoideus 

D rsus 

sp elaeus 

Paraconid. kraftig kraftig kraftig sehr kraftig 

Metaconid. kraftig sehr kraftig kraftig kraftig 

Protoconid.j stark her- 

vortretend 

stark her- 

vorstehend 
kraftig sehr kraftig 

Sekundarhocker zwischenPara- ( 
kraftig angedeutet 3 kleine 

1 grosser und 

conid und Metaconid . . . ( 1 kleiner 

Sekundarhocker zwischenMeta- ( 

conid und Entoconid . . . / 
entwickelt gross gross gross 

Sekundarhocker zwischen Pro- ( kaum an- 
fehlt 

kaum an- 
vorhanden 

toconid und Hypoconid . . f gedeutet gedeutet 

Entoconid und Hypoconid . . hervorragend gut entwickelt gut entwickelt gut entwickelt 

Sekundarhocker hinter Hypo- \ 

conid.f 
vorhanden vorhanden vorhanden vorhanden 

Basalwulst aussen. schwach schwach miissig stark 
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Der Mi in seinen Yariationsgrenzen und Mittelmafien bei: 

Yariationsgrenzen 
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Lange von . 24,2—26,9 25,4—33,1 23,2—27,3 28,5 21—30 

desgl. in °/0 der Lange von M2 . 

Lange des vorderen ausseren 

93,1-109,8 88,6-108,9 88,9—97,5 89,1 87,5-103,2 

Abschnittes. 15-16,2 16—21 15—17 15,8—16 13-20,2 

desgl. in % der Lange von M, . 57,7—66,6 53,8—69,9 58,1—64,8 49,4—50 54,2-70,7 

Grosste Breite von M, . . . 10-14 11,5-16,5 11,2—16 14,2-15,5 10,5—16,2 

desgl. in % der Lange von M, . 40,3—57,1 40,3-52,6 46,3—62 44,4—48,4 43,5—52,1 

Breite des vorderen Abschnittes 8,6-11,1 9-13,6 8,6-12 12,2—13,0 8,2—11,5 

desgl. in % der Lange von M2 . 34,7—45,3 32,1—44,9 33,3-42,5 38,4 40,6 34,2—45,4 

Yariationsgrenzen Mittelmafie 
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Lange von Mt. 18-23,2 21-22 25,1 28,9 24,3 28,5 23,9 19,1 21,4 

desgl. in % der Lange von M.2 . 

Lange des vorderen ausseren 

90,9-102,2 105-106,8 99,5 99,3 93,6 89,1 97,1 95,2 106,1 

Abschnittes. 11-17 14—15,5 15,9 18,5 15,7 15,9 15,2 13,2 14,9 

desgl. in % der Lange von M2 . 59—76 70—77,7 62,9 62,7 60,9 49,7 61,5 66,1 73,9 

Grosste Breite von M, ... 7,2—10 8,5—9,5 12,3 14,1 13 14,8 12,2 8,5 9,0 

desgl. in % der Lange von M, . 30,6—45 42,5—46,1 48,9 48 50,7 46,4 49,3 40,8 44,7 

Breite des vorderen Abschnittes 6,1—8,5 7,8-8,2 10,2 11,5 9,8 10,3 9,8 7,1 8,0 

desgl. in % der Lange von M, . 31,3-38,2 39-40 40,3 39 37,4 37,9 39,9 35,8 39,6 

Es ist ganz auffallend, wie dieser Fleiscbzahn bei den ecbten 

Carnivoren relativ besser entwickelt ist, als bei den omnivoren Baren. 

Der Eisbar, ein ansschliesslicher Fleischfresser, zeigt die relative Zahn- 

lange von 106,1 im Mittel, wohingegen die friedliclie Americanus- 

Gruppe nur 95,2 vorweist. Der vordere Abschnitt oder das Trigonid, 

speziell zur Fleiscbzerquetschung ausgebildet, bat beim Eisbaren 

73,9 Prozent im Mittel. Dies Mittel entfernt sicb nur sehr unwesent- 

9 Hagmann, loc. cit. Zur Americanus-Gruppe zahle ich auf Grand eigener 

Dntersuchungen Ursus Americanus, Tibetanus und Japonicus. Zur Feststellung obiger 

Mafle wurden 3 Dnterkiefer von Americanus, 3 von Tibetanus und 1 von Japonicus 

benutzt. Das Mittel bat also auf 7 Individuen Bezug. D. Verf. 

Y. Reiclienau, Die Carnivoren aus den Sanden von Mauer u. Mosbach. 16 
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licli von den Extremen, wahrend diese Zahlen bei den iibrigen Baren 

hochst variabel sind: der Fleischzahn derselben bat keinen ansgesprochenen 

Cbarakter angenommen. Ursus Deningeri verbalt sich bierin ganz wie 

Spelaeus; das absolute MaB des Zahnes ist jedocb bedeutend geringer. 

Durch die absolute Grosse des Fleiscbzabnes ist Ursus beringianus aus- 

gezeicbnet, doch schwankt das relative Mafi sebr betracbtbcb; es betragt 

bei dem in Stuttgart befindlichen, von mir untersucbten Exemplar 100, 

nach Hagmann nur 61,8 Prozent. Der Eisbar allein kann als mono- 

morpb gelten, alle iibrigen Baren sind infolge ibrer schwankenden 

Lebensweise polymorph. Die geringste Breite des ist bei der 

Americanus-Gruppe anzutreffen. Die Sekundarbocker fehlen bei den 

kleinen Baren und sind am besten bei Spelaearctos ausgebildet. Der 

Eisbar verbalt sich in dieser Beziehung mehr wie die Kleinbaren, 

unterscbeidet sich jedocb durch die spitzen Hocker. Hierin kommt 

ibm der Grizzly von Nordamerika am nachsten, dessen Verwandtschaft 

ubrigens zu Ursus arctos binuberweist. Im einzelnen stellte icb nocb 

folgende MaBe fest: Fiir 

Drsns 

Deningeri 
Ursus Spelaeus 

Ursus 

sub- 

fossilis 

Paraconidhohe. 8 8,5 10 12 
B breite. 6 7,8 7,5 7 7,8 7 5 7,8 

„ lange . 5 5 5 5 5 5 5 5 
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Protoconidhohe .... 10 10 11 12 10,2 ii 8 8,5 8,6 10,5 

Metaconidhohe .... 7 . . 8,5 7,4 . . . . 6,5 

Hypoconidhohe .... 8 . 9 10,8 9,1 . 6 . 6,9 8 
Entoconidhohe. 9 • 9,8 6,2 • • 5 

Aus dieser — wenngleich sebr unvollstandigen — Vergleicliung 

gebt doch untruglich bervor, dass die Aussenzacken beim Eisbaren 

vorzugsweise entwickelt sind und der Zalm bei dieser Spezies den 

Fleischzahnen der Hunde und Katzen nabergeriickt ist. 
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M2 hat bei den Baren die Gestalt eines Parallelogramms. Ristori1) 

vergleicht denjenigen des Ursus etruscus beziiglich der Mahlflache mit 

einer flachen Scbale, deren Yertiefung zentral am starksten ist und 

deren Bander wenig erhaben und gleichmassig ausgebildet seien. 

Er meint, dass die Anordnung und Entwicklung der Hticker und 

Tuberkeln jene Einteilung in Zahnlappen oder -Zacken nickt gestatteten 

und halt es fur ratsam, den Zahn als einlappig anzusehen, da die vordere 

Halfte sich durch Auszackungen und Unregelmassigkeiten sowohl der Mahl¬ 

flache als des senkrechten Teils der Krone von der hinteren sehr verschieden 

zeige, bei welcher noch grossere Gleichmassigkeit vorherrsche, die nur 

dm’ch zwei gleiche, sehr grosse, aber wenig iiber die Bander der Kau- 

flache erliabene Tuberkeln gestort werde. Indessen zeigt seine weitere 

Beschreibung, dass sich — wie auch der Augenschein lehrt — die 

Determination von M, sehr gut auf M, iibertragen lasst. So sagt er: 

,,Die Mahlflache, vorn konkav, erhebt sich in Ubereinstimmung mit den 

beiden vorderen Lappen, von denen der innere mehr entwickelte Tuberkel- 

form hat nebst einem Anhangsel, welches Neigung hat, ihn mit dem 

angrenzenden ausgedehnteren und niedereren Lappen wieder zu ver- 

einigen. Auf diese beiden vorderen Lappen folgt eine Vertiefung, als- 

dann schliessen sich in Linie und sehr zuriick die beiden hinteren 

Lappen an, ebenfalls aus zwei Tuberkeln bestehend, deren ausserer 

sehr gross und wenig erhaben, deren innerer kleiner, aber etwas zu- 

gespitzt ist. Im zentralen Teil der Kauflache sehen wir ausserdem 

sattelformige Erhebungen, das eine Mai quer, das andere Mai der 

Lange nach verlaufend, von wenig definierbarer und wenig bestandiger 

Entwicklung und Form. Der kervorstechendste Charakter dieses Backen- 

zahnes besteht in der charakteristischen Disposition des inneren Seiten- 

randes der Krone, welcher sich in viele Erhebungen, von Gestalt kleiner 

Hiigel, geteilt vorstellt, deren Hohe je nach ilirer Entwicklung eine 

verschiedene ist und je nachdem sie mit den Lappen oder dem weniger 

gezackten Teil der Mahlflache, deren Rand sie bilden, in Verb indung 

stehen usw.“ Ferner fiihrt Ristori an, Ursus etruscus habe eine sehr 

hohe Krone und einen sehr entwickelten Basalwulst, was man bei den 

recenten Baren nur selten oder in weit geringerem Masse antreffe. 

Ich habe obiges aufgefiihrt, um zu zeigen, dass wir schon bei Ursus 

1) L’Orso pliocenico etc., S. 54 ff. 
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etruscus alle unsere Hauptzacken wieder finden, und dasselbe ist bei 

Ursus ruscinensis, der Stammrasse, der Fall, wie — mebr als die 

Beschreibung — die schone Profilabbildung bei Deperet1) (Zeichnung 

yon A. Barb ones in naturlicher Grosse) vor Augen fuhrt. 

Der M2 zerfallt in eine vordere, dem Trigonid des entsprechende 

Halfte, Tetragonid, und in die liintere Halfte, Talon oder Talonid. 

Das Tetragonid fallt steil von vorn nach binten innen gegen das Talo¬ 

nid ab, wo sich. aucb eine aussere Einschniirung bemerkbar macbt. 

Am schlechtesten entwickelt ist das Paraconid am Yorderrande des 

Tetragonides und meist nur als randliche wulstartige Erbebung anzu- 

treffen. Yon Ursus Deningeri liegen mir Esemplare vor, die ein deut- 

liches, nach hinten steil abfallendes Paraconid aufweisen, welches sich 

von der Kauflache am Innenrande erhebt und sowohl nach der Mittel- 

linie zu, als gegen den hinteren Hocker scharf abschniirt, andererseits 

erscheint dasselbe, z. B. bei dem chthamalognathen Unterkiefer, weit 

unscheinbarer, ist aber in alien Fallen vorhanden. Dasselbe gilt fill' 

Ursus spelaeus, arctoideus und in geringerem Grade fur arctos und 

maritimus. Auch Ruscinensis zeigt das Paraconid. Das Protoconid — 

der vordere Aussenzacken, erscheint niedriger und minder zugespitzt, 

als das gegeniiberstehende Metaconid der Innenseite. 

Diese beiden letztgenannten Hauptzacken senden je ein Joch gegen 

die Mittellinie der Kauflache, welche selbst die beiden Hocker als 

Rinne voneinander scheidet. Vor den Hockern erheben sich in ver- 

schiedener, oft selir zuriickgebliebener Ausbildung ein bis mehrere 

sattelartige Hervorragungen, hinter denselben aber starker ausgepragte 

Sattel auf der Mahlflache selbst, deren Anordnung hochst verschieden- 

artig ist, doch bleibt die Mittellinie, wenngleich nach innen verschoben, 

immer schluclitartig markiert. Hinter dem Metaconid befindet sich ein 

grosser Sekundarhocker. Das Hypoconid ist deutlich zackenformig, 

besitzt nach innen einen starken Sattel oder mehrere kleine solcher 

und nach hinten einen Sekundarhocker von mekr oder weniger aus- 

gesprochener Form. Das gegeniiberstehende Entoconid ist meist spitzer 

und hat zuweilen einen Sekundarhocker von gleicher Ausbildimg. Nach 

dem Hinterrande zu bilden sich, aus scliluchtartiger vorliegender querer 

Vertiefung aufstrebend, mehrere Faltchen aus. Alle diese Hervor- 

) Loc. cit. 
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ragungen der Kauflache sind sehr ahnlich ausgebildet bei Ursus arctos 

und arctoideus, besser differenziert bei Ursus spelaeus. Weit bescheidener 

verhalt sich Ursus maritimus, dessen M2 jenen Baren gegeniiber ein 

kleines Zabncben genannt werden kann. Yon dem starken Basalwulst 

des Ursus etruscus ist bei Ursus Deningeri nur wenig iibrig geblieben, 

oft kaum mebr als Andeutungen zwischen Proto- und Hypoconid. 

Diese Rudimente sind sekr veranderlicb. und nicht charakteristiscb. 

Yergleichung der Mafie. 

Variationsgr enzen bei 

a) Fossile Baren b) Recente Baren 
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Lange von M, . . . 

desgl. des vorderen 

24—30,2 26,5-32 24-30 32 21,5-30 20-20,6 18,3-22,7 

ausser. Abschnittes 14,5—18,5 14,5-21 15,2-17,5 18,6 13,6—19,2 13,1—14 12—15 

desgl. in % der Lange 

von M.2 . . . . 54-66,1 45,6—68,4 58-66,9 58,1 56,7-69,7 65,5—70 65—68,7 

Grosste Breite von M„ 14—19,2 16-20 15-19,8 20,2 12,5-18 10-11 10,6—14 

desgl. in % der Lange 

von Mo ... . 57,3—69,7 54,1—69 57,8—67,7 63,1 57,8-65,5 48,5-55 53,5-62 

MittelmaOe bei 

a) Fossi le Baren b) Recente Baren 
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Lange von M,. 26,713 28,84G 26,lu 32 24,610 20,14 19,9, 

desgl. des vorderen ausseren Abschnittes 16,1« 17,845 16,5c, 18,6 15,410 13,64 13,2, 
desgl. in % der Lange von M2 . . . 60,613 60,945 63,40 58,1 62,7IO 67,54 66,67 
Grosste Breite von M». 16,7„ 18,14. 16,5g 20,2 15,1x0 10,64 11,7, 
desgl. in % der Lange M„. 62,713 62,145 63,29 63,1 61,310 52,2, 58,67 

Die grosste durckschnittliclie Lange yon M2 treffen wir — mit 

Ausnahme eines Ursus arctos subfossilis und eines recenten Ursus 

beringianus (siehe Tabelle B5) — sonacli wieder bei den Hoklenbaren, 

dem bierin Ursus Deningeri weit nachsteht, gefolgt yon Ursus arctos 

(L. Portis)-Taubach. Maritimus ist auf die Americanus-Grruppe kerab- 

gesunken, was fiir einen so grossen Baren etwas besagen will. Der 
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Eisbar hat — als ausschliesslicher Fleischschlinger — eben nicht zu 

kauen. Wenn es ein Sprichwort gabe, was hiesse: „Zeige mir deine 

Zahne und ich will dir sagen, was du issestu, so wiirde dasselbe gewiss 

nicht nur auch hier bei den Baren zu recht bestehen. Auffallend ist 

ferner die grosse Ubereinstimmung des M2 in der relativen Breite, 

welche die Durchschnittszalilen ergeben, im Gegensatze zum Eisbaren, 

der urn etwa 10 Prozent zuriickbleibt. Wenn die vordere Zahnpartie, 

das Tetragonid, bei diesem Zahn noch carnivoren Charakter beanspruchen 

diirfte, so wiirde wiederum der Eisbar die hochsten Prozente als Fleisch- 

fresser aufweisen kbnnen gegen Ursus Deningeri und Spelaearctos, 

welche urn etwa 7 Prozent d ah in ter stehen. 

M3, der letzte Molar, hat trotz seiner Variabilitat bestimmte 

Unterschiede bei den verschiedenen Arten oder Rassen. So zeigt er 

sich bei den kleinen Baren kreisformig (malayanus), kreiskeilformig oder 

rundlich umgekehrt eifbrmig bei Ornatus, etwas verlangerter bei tibe- 

tanus und ebenso bei arvernensis von Mauer. Fur den echten Etruscus 

beschreibt Ristori1) seine Form als „eiformig imd wenig bestandig in 

den Dimensioned und bildet einen rundlich-umgekehrt eiformigen ab, 

der mit jenem des Ornatus vollkommen iibereinstimmt. Bei Americanus 

ist der Zahn gestreckter. Die Arctos-Gruppe zeigt eine Form, deren 

Vorderrand als Parallelogramm beginnt, deren Seitenrander sich im 

Bogen aber nacli hinten einbiegen und so dem Zahn eine langliche 

oder rundliche Keilform verleihen. Beide Formen in alien Ubergangen 

zeigt der Bar von Taubach, die abgerundete kurze Form Ursus piscator 

Puch. Der Eisbar hat ein ungemein niedliches letztes Molarchen, wie 

die untenstehenden Zalilen naher illustrieren. Bei Ursus Deningeri 

ist die typische Form vorn breit, abgerundet reclitwinklig, nach hinten 

beiderseits im Bogen verjxingt, also breit keilformig. Im Gegensatze 

hierzu hat der Zahn bei Spelaearctos wieder mein' Parallelogrammform 

angenommen, indem das Talonid, wohl abgeschniirt, nahezu die Breite 

der vorderen Halfte erreicht. 

Auf der labialen Seite pflegen Tetragonid und Talonid bei Spelaeus 

selir konvex zu sein. Bei Ursus Deningeri sckniirt sich das Talonid 

nur ausnahmsweise ab und ist alsdann gleichfalls konvex (siehe 

Tafel YIII Fig. 3). 

0 Loc. cit., Seite 55. 
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Die Zacken oder Hocker besckranken sich bei diesem Zalm vollig 

auf den Rand. Die kleinen Baren und der Eisbar kaben sie nicht in 

definierbarem Grade entwickelt, wakrend bei Ursus Deningeri und der 

Spelaearctos-Gruppe in den Hervorragungen bis auf das meist reclit 

undeutlicbe Paraconid zuweilen die vier Hocker recht deutlich aus- 

gepragt sind. Dasselbe gilt in solchen Fallen beziiglick der sattel- 

formigen Erkebungen. Je mekr die Randentwicklung zuriickbleibt, 

uni so ausgepragter tritt die Kornelung der Kauflache in den Yorder- 

grund (vergleiche die Gegensatze von Tafel VIII Fig. 3 und 2) bei 

Ursus Deningeri. 

Vergleickung der Make. 

Variationsgrenzen bei 
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Lange von Ms. . . 21,5—25 23,5-31 22-24 28 17-24,6 14,5—15,6 13,6-17 

desgl. in °/0 der Liinge 

von M2 . . . . 79,6—102 83,9-103,5 81,5—100 87,5 79,1—87,6 72,5-77,7 73,9-81 

Grosste Breite von M3 15,5—20,1 16,1-21 14,2—18,2 19,2 13,2—19,2 11-12 10,1-14,2 

desgl. in % der Lange 

von M2 . . . . 60,2-81,6 58,9-72,4 59,2-70 60 54,7—66,1 55-60 51,5-62,5 

Mittelmafie bei 
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Lange von M, . .. 23,510 27,541 22,9, 28 20,2lo 15,3, 15,2, 

desgl. in % der Lange von M., . . . 88,2a 95,438 90, 87,5 81,9,0 75,9, 76,5, 

Grosste Breite von M.,. 17,910 19,141 16,4, 19,2 15,41(, HA 11,7, 

desgl. in % der Lange von M., . . . 69,6g 65,239 64,6e 60 62,3j0 57,5, 58,9, 

Hiernack ersckeint typiscli die absolute Lange bei Spelaearctos, 

der allerdings Arctos subfossilis gleickstekt, und, was wicktiger ist, 

aucli die relative, die bei Ursus Deningeri im Mittel immerkin um 

7 Prozent zuruckstekt und sogar vom Taubacker Bar uberkolt wird. 

Maritimus stekt den kleinen Baren in den absoluten Maken gleich und 

in den relativen eker nock kinter denselben. Die absolute Breite ist bei 
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Spelaearctos sebr gross, desgleicken bei Arctos subfossilis, ibnen zunacbst 

stebt Deningeri — am untersten der Eisbar. Beziiglicb der relativen 

Breite riickt aber Ursus Deningeri an die oberste Stelle, wabrend der 

Eisbar unten verbleibt. 

Yergleichende Gegeniiberstellung der Kiefergestalt mit der 

Backenzahnreibe. 

Scbon oben (Seite 221 f.) babe icli hervorgeboben, dass die Gestalt 

des Kiefers sicli zur Unterscbeidung der Spezies nicbt oder docb nnr 

bedingnngsweise verwerten lasst. Auf die Kieferbobe iusbesondere 

ist — nacb meinen Untersucbungen — seitber ein viel zu grosser Wert 

gelegt worden. Tatsachlicb kann bei gleicliem Gebisse die Hobe des 

wagrecbten Astes ganz ausserordentlicli variieren, in bervorragendem 

Grade bei den diluvialen Baren. Dasselbe gilt aber auch fill’ die iibrigen 

Teile, so fiir die Lange des Ramus ascendens, gemessen vom Hinter- 

rande des M3 langs der Innenseite bis zuin Hinterrande des Condylus. 

Eine ganz veranderliclie, unsicbere Form bat endbcb der Processus 

angularis. 

(Siebe Tabelle auf Seite 241). 

Nach der absoluten Lange der Molarenreihe (Mt bis M3) 

lassen sicli die Gruppen der grossen und kleinen Baren einscbliesslicb 

des Eisbaren leicbt unterscbeiden. Ursus etruscus stellt die Yermittlung 

zwiscben beiden Gruppen ber. Allen voran stebt der typiscbe Hoblen- 

bar, d. li. die Estremform desselben mit dem bypselognatben Kiefer, 

worauf Arctos subfossilis und Ursus beringianus folgen. Hieran scliliesst 

sicb erst Ursus Deningeri, dessen Entstebung aus Ursus etruscus bei 

Yergleicbung des Unterkiefergebisses sicb geradezu zur Annabme auf- 

zwingt. Die Annalierung des riesenbaften Eisbaren an die kleinen 

Baren, innerbalb deren Yariationsgrenzen aucb die seinen fallen, 

erscbeint zwar scberzbaft, ist aber weiter oben zur Gentige erlautert 

worden. 
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S c h ii d e 1 beziehungsweiiie Oberkiefer 

Lttnge von M, 

Lllnge des vordoren llnsseren Mockers . 

dcugl. in % der Lllnge von M,. . . . 

F'GrliHHtfi Ureite von M,.. 

de»gl. in •/, der Llingc von M,. . . . 

I.Forn minor: 

Arrcrncniii 

Crtiul 
(n.Oaudry) 

I Lllnge von M.. 

I dcsgl. in °/o dor Lllngo von M,. . . . 

Lllnge des vorderon IliiHBoren HiJckera . 

I doBgl. in °/0 dor Lllnge von M, ... 

I Lllngo doH bintoren lluHHeren HOckero . 

K dough in % der Lllnge von M,. . . . 

■ GrUBHl.n Ureite von M,. 

I deigl. in % der Lllnge von M,. . . . 

I Lllnge von P4. 

floBgl. in % dor Lllngo von Mf. . , . 

I Lllnge dos vordoren Uassoron HUckere . 

I dcHgl. in 70 dor Lllnge von M,. . . . 

I Lllnge doH liinleren IliiHHeron litickors . 

I doHgl. in % dor Lllngo von M,. . . . 

Gl'UHHte Ureite von P4. 

f doHgl, in % dor Lllnge von M,. . . . 

I Lllnge von (P4 + M, + Mt) . . . 

Lllnge dor Uuckonznlmroiho bin /,mn Cnnin . 

doHgl. in % dor Lllngo von (P4 -\ M, t M,) 

i Lllnge dor Uackonzalinrollio bin J, . . . . 

doHgl. in % dor Lllngo von (P4 + M, -j- M,) 

Lllnge dor Sclilldolbaals. 

doHgl. in °/0 dor Lllngo von (P4 + M, + Mt) 

KToolibogeiibreitu. 

Ifiigl. in °/o dor Lllngo von (P4 f M, i M,) 

Ureite am Alvooluriand dor Ganinon . . 

dosgl. in °/o der Lllngo von (P4 + M, + M.,) 

I Brel to den CondyluB. 

doHgl. in °/o dor Lllngo von (P4 + M, -| M,) 

Uroite dor InoiBlvonrolho. 

dosgl, in dor Lllngo von (P4 -f M, 4 Mf) 

Vom Illntorrand dos Pnlatluum znm Vordor 

| rnnd den Foramen magnum. 

dosgl. in °/0 dor Lllngo von (P4 4 M, + M,) 

Vom Hintorrand dos Pal at I num bin J„ . . . 

doHgl, in % dor Lllngo von (P4 4- M, + M,) 

Gosamtllliige iIob Schtldels. 

Broito dor Nasalia. 

dosgl. in °/0 der Lllngo von (P4 + M, + M,) 

( AugoiiliUlilenliUlio. 

dosgl. in % dor Lllngo von (P4 + H, + II,) 

2. Forma major: 

etruscus 8. str. 

Arnotal. Italieo (nach Ristori) 
Auvergne, 
Krankrelch 1. 2. 3. 

29, 35, . 31, . 33, 

9, . 
31. 

22 

. 62, 

20 

. 64, 

22 

66,6 

16, . 
55, 

21, 

. GO 

18, . 
58, 

19, 

. 
. 

57,3 

19, 

65, 

22 

62,£ 

22 

. 71 

21 

63,6 

8,3 

28,6 

11 

31,4 

10 

. 32,3 

10 

. 30,3 

8,1 

27,8 

11 

31,4 

12 

38,7 

12 

36,3 

14 

48,1 

17 

48,6 

15 

48,4 

16 

48,5 

14,8 17 16 17 15 
50,8 48,6 51,6 51,5 

6,9 10 10 9 Quj 
28,7 28,6 32/ 27,3 

4,7 7 6 8 D3 
16,1 20,( 19,J 24,2 

7,3 11 11 11 □3 
25,1 31,4 35,0 33,3 

nucli Weitliofer 

61,3 72,6 71 71 

94,9 

154,8 

27,3 

207 

200 

275,8 

82 

113,7 

66 

91 

■16 

63,4 

50 

>06,7 

92 

264,8 : 
78 nnch ltistori 

30 . ** i • 26 28 | 

41,3 

:| 
42 

57,9 

21.7, 

10.3, 

11.7, 

16.0, 

16,64 

9.7, 

6.8, 
10.5, 

71.5, 

1 von Mosbach 2. tod Maotr bt i Ntdaretmond 

1. 

Schadel 

2. 

Oberkiefe 

3. 

Oberkiefe 

4. 

Fragment 

5. 

Fragment 

Oberkiefer 

Museum Darmstadt 
Isolierte Backzahne 

Museum HUdesbcim 

Oberkiefer 

Slral.-Pal.-lnstllut 
Heidelberg 

■up* M aTnF* Win 
Museum 

Wiesbaden 
Museum 

Wiesbaden 1. 2. rechts links 
jtraL lustitu 
Heidelberg links rechts 

50, . 37, . 38, 44, . 44, . 38, . 40, 43, . 42/ 41/ . 41/ . 
13, . 13, . 12, 14, . 11, 12, 12,( . 12, . 12/ 14/ . 14/ . 

26, . 35, . 31/ . 31, . 26.C . 32/ . 29,6 27/ . 29,3 34,1 341 
24. 21, . 21/ 23/ _ 22, 21/ _ 19, . 20, _ 20/ 19/ 18,2 

49, . 57, . 55,5 52, . 50,9 . 65,6 . 46/ . 47/ . 47,4 47/ 44,4 

30, . 25/ 28,6 . 26,2 27,6 24,6 23,5 26/ . 26/ . 26/ . 26/ . 
60, . 68. 73,6 . 59,£ . 62,2 64/ 68,0 60/ 63,4 63,4 

10,6 . 10,6 . 12,1 11. 11,5 8,2') bt.12,5 8,2‘) bi.10,5 10,6 . 10/ 12/ 12/ ! 
21,6 27,6 . 31,7 25,2 26,0 , / 20,2 

23,3 . 29,3 29,3 
10,6 . 10,6 9,5 9,6 9,6 9,C . 10,6 9/ 9/ . 10/ . 10/ 

21, 29,2 24,9 . 21,6 . 21,7 23,7 24,7 21,4 24,4 24,4 
21,5 18,2 19,2 19,5 20, . 16,5 16,1 17,6 17, 17,2 17,2 

43,0 . 49,2 50,2 44,3 45,2 43,4 39,7 40,9 41,9 41,9 

21,2 19,4 18,0 17,2 15,6 18,2 18,2 16,0 16,5 
42,4 52,4 47,2 45,3 38,5 42,3 39,0 

12,0 11,8 11,2 10,2 9,2 11,8 10,6 10,3 10,3 
24,0 31,9 _ 29,3 26,6] 22,7 27,4 25,1 25 1 

6,0 6,4 5,0 6,0 6,5 6,2 8,2 7/ 7,0 
12.0 17,3 13,1 15,6 16,0 14,4 17,1 17,1 

16,8 13,0 15,1 11,2 12,6 14,1 13,2 13,0 13,5 
33,6 35,1 39,6 29,5 31,1 32,8 31,7 32,9 

102 81 84 80,2 80,2 84 83 
157,5 123,6 123 133 135 142 142 

154 152 146,4 165,8 168,3 169 
208 170 170 170 171 184 183 

204 210 202 212 212 219 220,5 
457 

448 

270 205 
264 7 

113 87 83 89, 103 87 95 95 
110.8 107.4 98,8 128,4 108,4 113,1 114,4 

69 

67 49 57,5 63,5 66 53 60 60 
65,7 60,6 68,4 82,3 66,1 71,4 72,3 

190 

68,2 

2C5 

>50 

10 

40 36 . 42*) 

39,2 40,7 52,4 ■) 
60 

58.8 
■ 1 ■ ■ ■ ■ 

Variationsgrenzen 

37—50 

11,5-14 

26—35,1 

18,2-24,6 

44,4-57,3 

23,5-30 

58—73,8 

8,2-12,1 

20,2-31,7 

9-10,8 

21,4-29,2 

16,1—21,5 

39,7-50,2 

15,6-21,2 

38,5-52,4 

9,2—12 

22,7-31,9 

5-8,2 

12—17,3 

11,2-16,8 

29,6-39,5 

80,2-102 

123-167,6 

146,4-171, 

170-208 

202-220/ 

457 

448 

205-270 

264,7 

83-113 

98,8—128,4 

69 

49-67 

60,5-82,3 

190 

186,2 
265 

510 

36-42 

250 

— 39,2-^52,4 

60 

58,8 

21,0,, 
26,3,, 

10,6 bz. 11,2,, 

9,7,, 

18,2,| 

16,0„ 

10, 8b 
6,5a 

13,6b 

84,9, 

136,6, 

179,4, 

237,5, 

94, 

58, 

39,3, 

30.8., 

50.4., 

63,4,0 

25,5 bz. 27,2, 

23,8,0 

44,0,0 

43,4g 

26,5S 

15,3g 

33,3, 

160,9, 

211,4, 

111,6, 

44,1, 

III. Ursus spolaous, Rosomnilllor, loc. ; 

Gnilen- 

reuth Muggen- Sundwig Sundwig Sloupor- 

boklo 

(Mfthren) 
(suiammen- 

gcsotit) 
dorf Nr. 3 Nr. 4 

Museum 
Malm 

Mu-uum 
Dresden 

Museum 
Dresden 

Museum 
Dresden 

Museum 

42 46 48 4S 47 
11/ 

26,7 

15 

32,6 

15,2 

31,7 

16 

33,3 

12 

25,6 
22/ 23 22,2 23 22,4 

53,6 50,0 . 46,2 47,9 •17,7 

28/ 

67,9 

27 

58,7 

30 

62,6 

27,6 

67,5 

26,9 

67,2 
10/ 11. 9,2 

25,2 23,1 19,6 
11/ . 

26,2 

10,0 

21,7 

9/ 

19,8 

10,6 

21,9 

8,2 

17,6 
19 19 22 19,3 18,2 

45,2 41,3 45,8 40,2 38,6 

19,6 

46,4 

19,0 

41,3 

19,6 

40,8 

19,2 

40 

16,2 

34,6 

12,0 11,2 11,6 11/ 10,0 

28,6 24,3 24,2 24,2 21,3 
7,0 7,2 9,0 71 5,2 

16,7 15,7 18,7 15 11,1 

14,4 14,0 15,0 14,8 11,5 

34,3 30,4 31,2 30,6 24,4 

88 90 98 9i 88,2 

120 

148 

137 

152,2 

162 

165,3 

149 

163,7 

140,6 . 

170,6 

156,2 

178 

182 

202,2 

213 

217,3 

189 

207,7 

190 . 

215 

375 

426 

387 

430 

c.430 

438,8 

880 

418 

385 

486 
270 

300 

252 

276,9 

238 

269,8 

93 

103,3 

119 

121,4 

99 

108,6 

92 . 

104,8 

83 . 81 75 

92,2 89 85 

60 

66,6 

78 

70,6 

63 

69.2 

62 

70,6 

155 

172,2 

160 

163,3 

165 

170,3 

155 

176 

225 

250 

265 

270,4 

218 

238,6 

280 . 2 

260,8 

. 130 470 412 430 

; 
36 

88,9 

27 

27,5 

31 

34,1 

31 

85,1 

57 

63,8 

55 

60,4 

54 

61,2 

23.8 

28.9 

10,8 

10,0 

19,0 

20,2 

18,6 

6,2 

14,8 

92 

42 

193 

22,2 
50,6 . 

61.5 

23 

21.3 

40.4 

43 

28,9 

11, 

81.6 

164,4 

209,8 

260,0 

23,7 

51 

60 
21,1 

19,5 

41.1 

•15,6 

28 

11,0 

30.1 

119,7 

11,2 

7.0 

12,0 

o. 88 
137 

0.176 

B65 

262 

97 

74 

61 

MO 

220 

48 

30 

11 

10 
26 

47 

66,3 

Variationsgrenzen Mittol 
Isoliorto Zhhno 

nus Stcodon an dor 

89-48 45„ 46,5,43,2,50,2, 48,2, -14,0, 
11,2-16 18,6, 18, 18,6, ii, 15,9, 18,8 

25,5—88,8 29,5, 27,9,31,2,27,9, 31,5, 31,4, 
22—28,8 22,6, 21, 23,2, 23,2 24 , 22,2, 2 . 46,2—66,4 GO,7„ 45,2, 63,7,46,2, 49,8,50,5, 

26,1-30 27,8, 30,1 28,1 . .57,2-69,2 01,8, 
9,2-11,1 10,2„ U 13 

19,6-25,2 22,4, 
8,2-11 9,7, 10,5 8,5 . 17,5-26,2 21,7, 
17-22 18,9, 20 18,6 . 38,5-45,8 42, 

16,2-20,2 19, 

. 84,6-47,7 •12,4, 
10-18,6 11,7, . 21,8-28,9 20, 

5,2-9 0,0, 
. 11,1-18,7 14,0, 

11,5-15 18,7, 

. 24,4 84,8 80,4, 

83-98 89,5, 

108-149 180,8, 

148-170,1 ( 154,9, 

156,2--218 185,5, 

. 178 217,1 205,8, 

865-430 38,7, 

. 426—430,8 481,4,, 

288-270 258, 

. 260,8-808,0 287,(i, 

92- 110 100,5, 

. 108,8-121,4 111,1, 

74-88 78,2, 

85-92,2 88,8, 

60-78 65,3, 

. 06,6-70,6 72,, 

140 -160 168, 

108,8-176 170,1, 

218-206 282,7,, 

280,0 270,4 257,8,, 

412-470 482, 

27-80 82,6, 

27,5-47 36,5, 

64-57 65,2, 

' 
60,4 60,8 112,8, 

Ursus spolaous 

43.2— 50,2 

13-16 

27,9-34,6 

21 -'24,3 

45.2- 53,7 

46.4, 

14.5. 

31,3, 

23,0, 

49,7, 

') Ohno Vordwtuborkol govrcacn, dio xweito Zihl mit domsolbon. 

*) Nftbto dor Niunlin nnkonntlicb vtnvsohion, bIbo otwsi unsicher. 
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Arctos-Gruppe. Tabelle A2. 

Ursus 
Alluvialer Arctos L. Arctos L. Borin- 

subfossilis Ursus 

arctos 

Wildborg 

Fragmento des Ursus arctos L. (Portis) von Taubach, fossil: Interglacial 11. 
junges lnuividium 

(historiscli) Bcilstoin- 
Ilomor- 

Bchicht, 

(siclior 

Puchernn 
gianns Arctos b. Arctos a. Ursus arctos, 

Schade 1 beziebnngsweise Oborkiefer Middendorl 
Jugondlioh Stadtisches Museum in Weimar 

Colloktion Liesor 

Hunsruck 
hdhle 

alluvial 

Kamtschatka, recent 
Middendorl 

rocont 
Borings- 
StlOSBO 

Polen 
Zentralrussland recent 

Hohlo links rechts dividunm) sehr alt jugendlich 

Stu 
ISSL Drc sdon Nr. 2202 Nr. 1276 Nr. 1279 Nr. 1275 Nr. 1277 Nr. 1278 Nr. 1267 Nr. 1269 Nr. 1425 Nr. 1426 Nr. 1268 Musoum Maine Nut.-Kab. 

Stuttgart 
Altort.-MuB 

Mainz Museum Main* Nat.-Kab. Nat.-Kab. Musoum 
Mainz 

Muhouui 
Museum Bern 

Lange von M. 39,6 
Al¬ 

veole 36,0 41,0 40,0 41,0 39,0 42,0 42,2 39,0 40,0 33,0 37,0 39,0 39,0 35,0 33,2 37,0 33,0 44,0 35,6 34,5 36,0 33,0 28,0 
Lange des vordeven Snsseren H tickers. 

desgl. in % der Lange von M-. 

12,8 

32,3 

12,5 

34,7 

14,0 

34,1 

13,5 

33,8 

13,2 

32,2 

13,2 

33,8 

13,2 

31,4 

14,2 

33,8 

11,8 

30,2 

13,0 

32,5 

12,4 

37,6 

10,0 

27 

12,5 

32 

12,5 

32 

11,1 

31,7 

11,1 

33,4 

11,2 

30,3 

11,0 

33,3 

14,2 

32,3 

12,2 

31,5 

9,5 

27,5 

11,0 

30.fi 

10,0 

30,3 

8,5 

30,3 
Grosste Breite von M.. 23,0 21,2 21,2 20,0 22,2 19,6 21,2 21,2 19,2 20,2 20,0 21,0 19,0 19,0 19,6 17,6 19,0 19,0 25,0 19,0 18,8 19,0 15,2 15,2 
desgl. in °/0 der Lange von . 58,1 58,9 51,7 50 54,1 50,3 50,5 50,6 49,2 50,5 60,6 56,7 48,7 48,7 56 53 53,0 59,4 56,8 53,4 54,5 52,8 46,1 54,3 

Liinge von M,. 

desgl. in % der Lange von M. 

26,2 

66,2 

Al- 
25,0 

69,4 

25,0 

61 

26,0 

65 

25,0 

61 

24,2 

62 

25,0 

59,5 

26,0 

61,9 

23,6 

60,5 

23,8 

59,5 

22,0 

66,7 

21,6 

55,4 

22,0 

56,4 

22,6 

64,0 

22,0 

66,2 

24,0 

64,9 

24,0 

72,7 

28,0 

63,6 

23,5 

66 

21,5 

62,3 

22,8 

63,3 

22,2 

67,3 

20,5 

73,2 
Lange des vorderen Snsseren Hookers. 9,6 8,0 9,0 10,0 9,2 8,2 8,2 10,0 8,4 9,2 9,2 9,6 9,6 7,6 10,2 9,2 9,0 10,2 9,1 8,5 8,5 8,6 8,6 
desgl. in der Liinge von M. 24,2 22,2 22 25 22,4 21 19,5 23,8 21,5 23 27,9 24,6 24,6 21,4 30,7 24,9 27,3 23,2 25,6 24,6 23,6 26,1 30,7 
Lange des hinteren Snsseren Hockei's. 9,8 8,0 9,6 9,8 9,6 9,6 9,0 9,6 8,4 9,2 8,6 9,2 9,0 7,9 7,8 9,2 9,0 10,2 9,1 10,0 8,2 8,0 7,6 
desgl. in % der Liinge von M2. 24,7 22,2 23,4 24,5 23,4 24,6 21,4 22,8 21,5 23 26,6 23,0 23,1 22,6 23,5 24,9 27,3 23,2 25,6 29,0 22,8 24,2 27,1 
Grosste Breite von M,. 20,5 19,0 19,0 18,8 18,5 17,5 18,2 19,2 18,0 18,4 17,5 16,0 16,0 17,2 16,5 19,0 18,8 21,5 16,2 16,3 16,8 14,0 14,0 
desgl. in % der Lange von M„. 51,8 52,8 46,3 47 45,1 45 43,1 45,7 46,1 46 63,3 41 41 49,1 49,7 51,3 57,0 48,8 45,5 47,2 46,7 42,4 50 

Lange von P4 . .. 

desgl. in % der Lange von M. 

19,4 

49 

18,2 19,0 

52,8 

18,6 

45,4 

16,2 16,2 

41,5 

16,0 

45,7 

16,6 

49,7 

17,0 

46,0 

15,6 

47,2 

18,2 

41,4 

16,5 

46,3 

15,2 

44,0 

16,5 

45,8 

15,0 

45,4 

13,0 

46,4 
Liinge des vorderen Snsseren Hookers. 13,0 11,1 11,6 11,6 10,0 10,0 9,6 9,6 11.2 10,4 10,8 9,6 9,2 10,0 8,0 7,2 
desgl. in % der Lange von M. 

Lange des hinteren ausseren Hookers . . . . 5,2 

32,8 

5,0 6,2 

32,2 

5,0 

28,3 25,6 25,6 

6,8 

27,4 

5,6 

28,9 30,3 31,5 24,5 27 

4,8 

26,7 27,8 24,2 25,7 

6,2 6,2 5,2 6,8 6,2 5,1 5,5 5,0 5,0 
desgl. in % der Lange von M„. 13,1 17,2 12,2 15,9 16,6 16,6 14 20,6 14,1 14,3 13,9 15,3 15,2 17,8 
Grosste Breite von P4. 15,2 11,6 11,3 12,8 12,8 12,6 13,8 13,2 14,0 12,4 16,0 14.0 10,6 12,2 10,6 10,2 
desgl. in % der Lange von M. 38,4 31,4 31,2 32,3 39,4 39,7 37,8 37,6 36,3 36,7 30,4 33,9 32,1 36,4 

Lange von (P4 + M, + Ms). 82,2 c. 70 82 84 77 74 72,6 75 72 90 75 70,5 75,3 65 61 
Lange der Backenzahnreihe bis znm Canin . . . 96 c.103 119 111 104 102 104 115 106 120 104 103 104,2 . 97 81 
desgl. in % der Lange von (P4 + SI, + M2) . . . 

Lange der Backenzahnreihe bis J,. 134,5 

116.8 

c.146 

147 

162 

145,1 132,1 135 

141 

137,8 

148 

143,2 

162 

153,3 

147 

147,2 

169 

133,3 

148 

138,7 

142 

146,1 138,4 

134 

149,2 

111 

132,8 

143,2 
desgl. in % der Lange von (P4 + M, + M,) . . . 164 208,6 197,5 190,5 204 216 204 187,8 197,3 201 190,1 206,1 182 
Lange der Schadelbasis. 

desgl. in °/0 der Lange von (P4 + M, + M,) . . . 
330 

471,4 

370 

493 

330 

460 

363 341 320 

454 

290 285 255 

418 403,3 454,7 385,1 438,4 
Jochbogenbreite. 

desgl. in % der Lange von (P4 +■ M, + M.,) . . . 
215 

296,1 

286 

381,3 

220 

305,5 

•232 220 208 

295 

190,5 210 175 
287 257,8 293,3 253 323,1 

Breite am Alveolarrand der Caninen. 90 78 98 84 89 78 79 75 72 
desgl. in % der Lange von (P4 + M, + M..) . . . 

Breite des Condylus. 69 

107,4 

83 

130,7 

74 

116,7 

88 

98,9 

72 

104 

72 

112 99,6 

57 

110,8 

57 

106,5 

desgl. in % der Lange von (P4 + M, + M..) . . 

Breite der Incisivenreihe.. 57 48 62 50 52 51 

96 

43 

102,1 

42 42 

83,8 

36 

93,4 

desgl. in °/0 der Liinge von (P4 + M, + M2) . . . 

Vom Hinterrand des Palatinum zum Vorderrand 
66,1 82,7 69,4 57,8 68 61 64,6 59 

des Foramen magnum . ... 160 138 152 150 132 127 112 
desgl. in % der Lange von (P4 + U, + Ma) . . . 

Vom Hinterrand des Palatinum bis J,. 184 208 185 203 180 

200 

182 

187,2 

180 152 

195,4 

138 

183,6 

desgl. in °/0 der Liinge von (P4 + M, + M„) . 

Gesamtlange des Schadels . . . 360 

253,4 

420 

277,3 

375 

257 

390 

225,5 

375 

240 

368 

258,2 

335 320 

233,8 

2S0 

226,2 

Breite der Nasalia . . . 

desgl. in % der Liinge von (P. + M, + M,) . . . 

42 

56 

35 

48,6 

40 

44,4 

37 

49,3 

37 

52,5 

31 38 

58,5 

29,5 

48,3 
Angenhbhlenhbhe . 46 60 53 54 50 48 51 42 37 
desgl. in •/, der Liinge von (P. + M. + M,) . . . 65,7 80 73,6 60 66,7 68,1 64,6 60,7 

16 b 
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Die andereti reeenten Baren. Tabeile A3. 

Sch ad el beziehungsweise Oberkiefer 

Ursus 

yesoensis 

Lydek. 

Ursus 

cinercus 

Dcsm. 

Kalifornien 

Ursus 

nmeriennus 

Pallas 

Labrador 

Ursus tibetanus 

Cuvier 

Hochasien 

Ursus 

ornatus 

Cuvier 

Quito 

Ul'BUS 

uiulaynuus 

Raffles 

Ursus maritimus L. 

Polarregion 

>• 2- 
Usti idien 

links rcchts 

Stuttgart Stuttgart Stut 
Kab. N aturalion-Kabinott 

Stuttgart 
Nat.-Kub. 
Stuttgart 

Nnt.-Kob. 
Stuttgart Musoum Main/ 

Lange von M. 35,5 35,0 28,0 25,2 25,0 22,0 23,0 24,5 27 
LSnge des vorderen ansseren Hookers. 16,2 12,1 9,8 9,0 10,0 8.2 6,5 9,5 8,6 
desgl. in °/0 der LSnge von M. 45,6 34,6 35 35,7 40 37,3 28,3 38,8 31,8 
GrOsste Breite von M. 18,0 17,8 16,1 15,2 14,0 13,0 13,6 14 14,8 
desgl. in n/o der LSnge von M„. 50,7 50,9 57,5 60,3 66 59,1 58,7 57,1 55,0 

LSnge von M,. 22,0 21,2 18,0 18,0 17,2 16,6 15,8 20,1 19,8 
desgl. in % der LSnge von M. 62 60,6 64,3 71,4 68,8 75,5 68,7 82,0 73,3 
LSnge des vorderen Susseren Hookers. 8,6 8,2 7,0 6,6 7,2 7,0 8.0 9,2 8,8 
desgl. in % der Lange von M. 24,2 23,4 25 26,2 28,8 31,8 34,8 37,1 32,6 
LSnge des hinteren Snsseren Hookers. 10,5 7,8 7,0 7,2 7,8 7,6 7,0 8,9 8,2 
desgl. in % der Lange von M. 29,6 22,3 25 28,5 31,2 34,5 30,4 36,3 30,4 
Grosste Breite von M,. 16,6 16,2 13,0 13,2 13,2 13,6 15,5 16 15 
desgl. in 0 o der LSnge von M. 46,8 46,3 46,3 52,4 52 63,6 67,4 65,3 55,5 

LSnge von P4. 14,0 13,2 12,0 12,4 12,0 12,2 11,0 15,2 15,2 
desgl. in " 0 der LSnge von M. 39,4 37,7 42,8 49,2 48 65,4 47,8 62,0 56,3 
LSnge des vorderen Susseren Hookers .... 8,5 8,2 7,0 8,2 7,5 8,2 7,0 10,0 10,0 
desgl. in % der LSnge von M. 23,9 23,4 25 32,5 30 37,3 30,4 40,8 37,0 
LSnge des hinteren Susseren Hookers. 5,2 4,8 3,5 4/2 4,5 4,0 4,0 5,0 6,0 
desgl. in °/0 der LSnge von M. 14,7 13,7 12,5 16,6 18 18,2 15,2 20,4 18,5 
Grosste Breite von P,. 11,1 11,2 8,0 8,2 7,0 9,2 6,8 9,2 12,2 
desgl. in % der LSnge von M„. 31,3 32 28,6 32,5 28 41,8 29,6 37,1 45,2 

LSnge von (P4 + M, + Mj). 70 68,5 55,4 55,8 54 51 50 61 63 
LSnge der Backenzahnreihe bis zum Canin . . . 103 97 78 77 73 65 58 99 102 
desgl. in % der LSnge von (P4 + M, + M .) . . . 147,1 141,6 140,8 138 135,2 127,4 116 162,3 161,9 
LSnge der Backenzahnreihe bis J,. 139 136 112 118 102 92 94 140 141 
desgl. in % der LSnge von (P4 + M, + M..) . . . 198,6 198,4 202,2 211,5 188,9 180,4 188 229,5 223,8 
LSnge der SchSdelbasis. 325 300 254 252 245 210 225 
desgl. in % der Lange von (P4 + M, + M.,) . . . 464,3 438 458,5 451,6 453,7 411,8 450 
Jochbogenbreite. 225 185 166 168 155 155 195 194 194 
desgl. in % der LSnge von (P4 + M, + M,) . . . 321,4 270 299,7 301,1 287 304 390 318 308 
Breite am Alveolarrand der Caninen. 78 67 59 63 56 59 72 81 81 
desgl. in % der LSnge von (P4 + M, + M2) . . . 111,4 97,1 106,7 112,9 103,7 116,7 144 131,1 128,5 
Breite des Condylus. 72 60 55 58 51 47 54 
desgl. in °/0 der Lange von (P4 + M, + H.>) . . . 128,6 87,6 99,3 103,9 94,4 92,2 108 
Breite der Incisivenreihe. 44 39 33 36 31 36 42 47 47 
desgl. in °/0 der LSnge von (P4 + M, + M.) . . . 62,9 57 61,4 64,6 57,4 70,6 84 77,0 74,6 
Vom Hinterrand des Palatinum zum Vorderrand 

des Foramen magnum. 146 125 121 118 101 100 106 
desgl. in % der LSnge von (P4 + M, + MJ . . . 208,6 182,5 218,4 211,5 187 196,1 212 
Vom Hinterrand des Palatinum bis J,. 173 164 133 138 136 100 115 178 178 
desgl. in % der Lange von (P4 H- M, + M..) . . . 247,1 239,4 240,1 247,3 251,9 196,1 230 292 282 
GesamtlSnge des Schadels. 365 330 274 280 280 240 253 
Breite der Nasalia. 40 34 27 27 27 28 18,5 37 37 
desgl. in % der LSnge von (P4 + M, + M.,) . . . 57,1 49,6 48,7 48,4 50 54,9 37 60,6 58,7 
Augenhuhlenkohe. 50 46 40 38 38 40 35 46,5 48 
desgl. in °/0 der LSnge von (P4 + M, + M,) . . . 71,4 67,2 72,2 68,1 70,4 78,4 70 76,2 76,2 

16o 
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Ursus etruscus und Deningeri. Tabelle Bl. 

Unterkiefer 

Ursus etruscus Cuvier (arvcruensis Croizet et Jobert) Ursus Deningeri von Reichenau 

a) Italien nach Ristori 
b) arver- c) ruscinensis 

3op. loc. oit. 
Variationsgrenzen 

Erwacbsene Exemplare Jugendliche Exemplare 
Erwacbsene Exemplare 

unter Hinzuziehung 
Hoidelborg Perpignan 

Roussillon) 
?rankroioh 

Andreae 

IV 3-6 1- 2 
Stuttgnrt (1'Orsopliocenico) made1) Museum Mainz Museum Wiesbaden Mnsenm Mainz Museum Wiesbaden Museum Museum 

j 2 3 (sielio m Text) Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 6 Nr 7 Nr. 8 Nr. 9 Nr. 10 Nr. 11 Nr. 12 Nr. 13 Nr. 14 Nr. 15 

18,0 15,8 18,5 14,5-23,0 18,3h 25,0 24,2 Alveole 25,0 24,0 24,2 22,5 Alveole 22,5 Alveole 21,5 23,5 22,2 

72,0 78,6 84,1 72,0-84,1 78,2, 102,0 80,1 96,2 92,3 88,8 86,5 83,0 79,6 85,4 

15,0 13,2 13,5 

0
 

0
 

o
_

 14,3, 20,0 18,2 20,1 18,8 16,9 16,0 17,8 15,5 19,8 16,2 

60,0 G5,6 61,4 60,0-65,6 62,3, 81,6 60,2 77,3 72,3 61,4 61,5 65,7 67,1 62,3 

25,0 20,1 22,0 20,1—29,0 24,04 24,6 30,2 26,0 26,0 26,0 27,5 26,0 30,0 27,1 24,0 29,5 24,8 26,0 

16,0 13,2 14,0 13,2—18,0 15,34 16,2 18,0 17,2 16,5 16,2 16,0 15,5 16,2 16,2 14,5 18,5 15,2 14,1 

64,0 65,6 63,6 63,6-65,6 64,4, 66,1 59,6 66,1 63,5 62,3 58,2 59,6 54,0 59,8 60,4 62,7 61,3 54,2 

16,5 14,0 13,5 13,5-17,0 15,24 17,0 18,9 16,6 17,3 17,0 17,4 16,2 19,2 16,4 14,0 17,6 14,2 16,0 

66,0 69,6 61,4 61,4—69,6 65,7, 69,7 62,5 63,8 66,5 65,4 63,2 62,3 64,0 60,6 58,8 59,6 57,3 61,5 

24,0 19,4 24,0 19,4-27,0 23,7, 26,9 Alveole 26,2 24,2 Alveole 24,2 Alveole 24,6 ,erbr. 24,3 
Al- 

96,0 96,5 109,1 96,0-109,1 100,5, 109,8 100,8 93,1 93,1 102,5 98,0 . 
15,0 13,0 15,5 13,0-20,0 15,8, 15,5 15,0 16,2 16,2 16,0 16,2 

60,0 64,7 70,5 60,0—705 65,1, 63,2 57,7 62,3 62,3 66, f 65,3 

10,0 9,6 12,6 9,6-12,6 11,0* 14,0 13,1 12,5 12,6 11,8 10,0 

40,0 47,7 57,3 40,0-57,3 48,3, 57,1 50,4 48,1 49,2 40,3 

8,0 8,6 11,0 8,0—11,0 9,6, 11,1 11,0 10,2 10,2 9,8 8,6 

32,0 42,7 50,0 32,0—50,0 41,6, 45,3 42,3 39,2 39,2 40,8 34,7 

12,0 11,4 12,6 11,4—17,0 13,88 16,0 Alveole Alveole 14,2 Alveole 15,6 >1,0.1. 14,0 15,0 14,4 
Al- 

48,0 56,7 57,3 48,0-57,3 54,0, 65,3 54,6 60,0 58,3 58,0 

9,0 9,8 10,0 7,8-10,0 8,93 10,5 10,8 9,5 12,5 10,6 

36,0 48,8 45,5 36,0-45,5 40,1, 42,8 41,5 43,1 39,6 42,7 

6,5 7,6 8,0 6,5-9,0 7,58 9,6 8,3 10,2 7,0 9,5 8,5 

26,0 37,8 36,4 26,0—36,7 32,13 39,2 31,9 39,2 29,2 34,3 

72 76 57,2 65 57,2—76 67,6, 78 82 78,6 77 80 74,2 82 77,4 75 

132 148 107 105 105-155 129,6,, 157 149,5 135 150 150 152 125 151 

183,3 194,7 187,0 161,5 161,5—194,7 181,6, 201 182 172 194,8 187,5 185,4 

El 
201,3 

44 64 54 51 44-64 53,2, 53 69 62 65 63 69 75 49 38 55 65 

61,1 84,2 94,4 78,5 61,1—94,4 79,5, 67,9 84,1 78,9 81,2 92,9 91,4 86,7 

45 62 46 46 45—62 49,8, 49 54,5 54 45 56 53,8 55 62 44 55 52 

62,5 81,5 80,4 70,8 62,5-81,5 73,84 62,8 66,4 68,7 58,4 70,0 74,1 75,6 37 70,7 

124 140 125 110 110—140 124,7, 135,5 170 148 

172,2 184,2 218,5 189,2 169,2—218,5 186,0, 173,7 207,3 188,3 

56 52 52-56 64, 50 75 55 60 64 .• 

77,7 90,9 77,7—90,9 84,3., 64,1 91,4 70,0 75,0 78,0 . 

266 268 220 217 217—272 258,6, 280 310 278 292 255 297 

65 

90,3 

62 

81,5 

37 

65,0 

29 

44,6 

29—78 

44,6-90,3 

58,8,.. 

70,3, 

63 

80,8 

49 

. 60, 

40 

50, 

59 

. 76, 

47 

58,8 . 

53 

64,6 
| 33 21 33 55 56 

76,0 

94 89 84 84-94 . 89,0U 92 115 100 105 

130, 155,6 129,2 129,2—155,6 138,4 117,£ . 140/ 127,2 131,2 

Variations- 

grenzen 

Mittel- 

mafie 

LUnge von . 
desgl. in °/0 der Lange von H... 
Grosste Breite von M3 . . . 
desgl. in °/o der Lange von M, 

Lange von Ma. 
Lange des vorderen iiusseren Abscbnittes 
desgl. in % der Lange von M,. 
Grosste Breite von Ma. 
desgl. in % der Lange von Ma. 

Lange von M,. 
desgl. in % der Lange von M„. 
Lange des vorderen ansseren Abscbnittes 
desgl. in % der Lange von Ma. 
Grosste Breite von M,. 
desgl. in % der Lange von M,. 
Breite des vorderen Abscbnittes .... 
desgl. in % der Lange von Ma .... 

Lange von P4. 
desgl. in °/0 der Lange von Ma. 
Lange des vorderen ansseren Abscbnittes. 
desgl. in °/o der Lange von M,. 
Grosste Breite von P4. 
desgl. in °/o der Lange von M.,. 

Lange von (M, + M.. + Ma). 
Lange der Backenzahnreibe bis znm Canin . . 
desgl. in °/0 der Lange von (M, + Ma + Ma) . . 
Hohe des Kieferastes zwiscben Ma und M;1 . . 
desgl. in % der Lange von (M, + Ma + M3) . . 
Bobe des Kieferastes vor P4. 
desgl. in % der Lange von (M, + Ma + Ma) . . 
Hbhe des Processus corouoideus iiber dem Unter- 

rande . 
desgl. in % der Lange von (M, + Ma + Ma) . . 
Breite des Condylus. 
desgl. in °/0 der Lange von (M, + M, + M3) . . 
GesamtUlnge des Kiefers. 
Lange der Zabnliicke. 
desgl. in % der Lange von (M, + Ma + Ma) . . 
LingualeEntfernung desMa vom Condylusrande 
desgl. in % der Lange von (M, + M, + M3). . 

21.5— 25,0 

79.6- 102,0 

15,5-20,1 

60,2—81,6 

23,510 

88,2, 
17,910 

69,6, 

26,6] 

16, 

60,1 

16,• 

61/ 

27,8] 

04,5 

18,2 

68.4 

12,6 
47.4 

10.3 

38.7 

12.4 

46.6 

9,0 

33.8 

8,5 

32 

79.4 

148 

.86, 

59.5 

74.9 

57 

71.7 

142 

178,8 

52 

65.5 

270 

50 

63 

95 

119,6 

24,0—30,2 26,7,3 

14,5-18,6 16,1„ 

54,0-66,1 

14,0-19,2 

57,3—69,7 

24.2— 26,9 

93.1— 109,8 

15,0—16,2 

57.7- 66,6 

10,0—14,0 

40.3— 57,1 

8,6-11,1 
34.7— 45,3 

14,0—16,0 

54,6-65,3 

10.5— 12,5 

39.6— 43,1 

7,0-10,2 

29.2— 39,2 

74.2— 82,0 

135-157 

172—201,3 

53—75 

67,9—92,9 

45—62 

58.4— 75,6 

135,5-170 

173,7—207,; 

50—75 

64,1—91,4 

255—310 

40-63 

50.9- 80,8 

92—115 

117.9— 140,2 

60,6,3 

16,7„ 

62,7U 

25,1, 

99,5,5 

15,9„ 

62,9„ 

12,3„ 

48,9„ 

10,2„ 
40,3„ 

14.9, 

59,25 

10,9C 
41.9, 

8,9fl 

34,7S 

78,2a 
149.2, 

189.2, 

64,19 

82,7. 

53,6,0 

68,3S 

151.2, 

,3189,83 

60,86 

75,76 

285.3, 

52,7S 

66,8, 
1034 

129,1, 

*) Die Zahlen unten rechts (Indices) geben die Anzahl der zur Berechnung des Mittels dienenden MaQzahlen an. Die in Klammern befindlichen Zablen wurden znm Vergleicb nicbt herangezogen, da sie von jugendlichen Kiefern erhalten wurden. 
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Spelaearclos spelaeus. Dresdener Museum. Tabelle B2. 

Spolaonrctos 8 p e 1 a o u s (Rosoninullor) aua dora Koniglichcn Mincralogiach-Goologiscbon Museum zu Dresden (Zwingcr). 

Dnterkiefer 1. Sundwig bei Isorlohn 2. Muggendorf 
3. Gailen- 

reuth 

4. Slouper- 

hohle 
5. Schweiz 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

16a 16b 12a 12b 21a 21b 13a 13 b 14a 14h 20 a 20 b 22 23 Ua lib 26 25 a 25 b 7a 7b 15 17 4 4b 

LSnge von M,.. 30,6 27,0 26,0 27,5 28,0 29,6 31,0 25,5 27,6 28,0 27,0 29,5 27,2 29,2 24,0 30,0 
Al- 

26,0 31,0 26,5 26,8 25,0 28,0 25,0 25,0 

desgl. in #/o der Lange von M,. 

{Grosste Breite von M3. 19,2 

96, 

19,2 

96,4 

17,6 

90,9 

19,1 

94,8 

21,0 

96,5 

18,5 

102,1 

20,0 

103,3 

17,1 

89,8 

20,2 

92,0 

19,2 

101,8 

19,0 

96,4 

16,8 

103,5 

19,0 

93,8 94,2 

17,2 

86,9 

20,5 

100,0 

19,7 

83,9 

20,5 

100,0 

18,8 

91,4 

19,1 

95,7 

16,1 

93,9 

17,1 

96,5 

17,6 

92,< 

17,6 

92,6 

19,5 

desgl. in °/o der Lange von M5. 60,7 ■ * 6S,6 61,5 65,8 72,4 63,S 66,7 60,2 67,3 69,8 67,8 58,9 65,6 62,9 62,3 68,3 63,6 66,1 64,8 68,2 60,6 59,0 65,2 65,2 

LSnge von M. 28,0 28,6 29,0 29,0 29,0 30,0 28,4 30,0 27,5 28,0 28,5 29,C 31,0') 27,6 30,0 28,5 31,0 31,0 29,0 28,0 26,6 29,0 27,0 27,0 

Lange des vorderen Snsseren Abschnittes . 

desgl. in °/o der Lange von M,. 
1S,5 

58,5 

18,2 

65,0 

18,2 

63,6 

17,2 

59,3 

18.2 

62,7 

18,2 

62,7 

18,2 

60,7 

16,3 

57,4 

18,0 

60,0 

17,6 

63,6 

17,0 

60,7 

17,6 

61,4 

17,8 

61,4 

18,2 

65,9 

16,5 

55,0 

18,2 

. 63,8 

21,0 

67,7 

19,0 

61,3 

19,0 

65,5 

17,0 

60,7 

18,2 

68,4 

17,8 

61,4 

17,2 

63,7 

16,2 

60,0 

Grosste Breite von M,. 19,6 17,8 17,2 18,1 20,0 18,5 18,6 18,2 19,1 16,2 17,2 17,1 16,7 18,2 18,5 18,5 19,0 19,4 18,0 17,0 17,0 17,2 16,0 16,4 

desgl. in °/0 der L’.inge von M.,. 62,0 63,6 62,2 62,4 69,0 63,8 62,0 64,1 63,7 58,9 61,4 60,0 57,6 65,9 61,7 64,9 61,3 62,6 62,1 60,7 63,9 59,3 59,2 60,7 

LUnge von M,. 

desgl. in % der Liinge von M,. 88,6 

30,5 

108,9 

29,5 

103,2 

28.0 

96,5 

31,0 

107,0 

30,0 

103,5 

Alveole 27,0 

95,1 

29,2 

97,3 

26,8 

97,4 
Robr 27,1 

95,1 

28,4 

97,9 

31,0 

100,0 

2s.r, 

103,2 

28,5 

95,0 

29,5 

103,5 

31,3 

101,0 

31,5 

, 101,6 

27,5 

94,8 

25,4 

90,7 

28,6 

107,5 

28,5 

98,3 

28,6 

105,9 

27,0 

100,0 

Lknge des vorderen iiusseren Abschnittes . 17,0 19,0 17,7 19,0 

. 
19,0 17,9 18,0 19,0 17,2 18,8 17,8 19,1 17,6 19,0 19,2 20,0 17,2 16,0 18,6 18,5 18,2j 

desgl. in % der Liinge von M. 53,8 66,4 61,0 65,5 65,5 63,0 60,C 69,1 60,4 64,8 67,4 69,2 58,7 66,6 61,9 64,5 59,3 57,1 69,9 63.8 67,4 • *) 

Grosste Breite von M,. 13,5 13,2 14,8 14,0 15,0 13,5 13,9 14,0 12,1 11,5 14,5 14,0 14,0 13,0 14,6 15,2 15,5 14,1 12,7 13,2 15,0 13,0 12,7 

desgl. in % der Liinge von M,. 

Breite des vorderen Abschnittes. 11,6 

42,7 47,1 

11,5 

51,7 

10,3 

48,3 51,7 46,5 

11,6 

48,9 

11,1 

46,7 

10,0 

44,0 

9,8 

40,3 

11,6 

50,0 

10,8 

45,1 

11,6 

50,7 

10,0 

43,3 

12,8 

51,2 

12,7 

49,0 

12,7 

50,0 

11,7 

48,6 

9,0 

45,3 

11,0 

49,6 

11,5 

51,7 

11,3 

48,1 

10,0 

43,3 

12,2 10,5 

desgl. in °/o der Lange von M,. 36.7 40,2 35,5 42,1 36,2 40,8 37,0 36,4 34,4 40,0 34,8 42,0 33,3 44,9 41,0 41,0 40,3 32,1 41,3 39,7 41,8 37,0 

Liinge von P4. Alveole Alveole 15,3 16, 14,0 felilt 13,8 14,0 13,0 14,2 Alj 14,3 15,0 14,1 Al- 
13,8 15,0 

Al- 15,0 
Al- 

15,0 14,0 15,6 
Al¬ 

veole 

desgl. in °/0 der Liinge von M,. 
Lange des vorderen iiusseren Abschnittes . 10,8 

53,3 

10,5 

55,8 

10,0 

48,3 

8,5 

48,5 

9,4 

46,7 
8,0 

47,3 

9,5 

50,7 

9,8 

49,3 

9,2 

484 

8,5 

51,1 

8,7 

48,4 

9,2 

48,4 

9,9 

51,7 

10,0 

56,4 

9,6 

48,3 
9,2 

57,8 . 

desgl. in °/0 der Liinge von 11. 37,8 36,2 34,5 29,9 31,3 29,1 33,9 33,8 29,7 30,8 30,5 29,7 34,1 37,6 33,1 34,1 

Grosste Breite von P,. 9,0 9,3 10,6 10,0 9,8 8,2 10,0 9,1 10,6 9,2 9,1 10,6 10,2 9,4 11,0 11,0 

desgl. in % der Liinge von M;. 31,1 34,1 36,5 35,2 32,7 29,8 35,7 31,4 34,2 33,3 31.9 34,2 a5,2 35,3 38,0 40,7 

Lange von (M, + M2 f M3). 91 85 83 86 92 90 93 81 87 83 83 85 84 92 81 90 84 89 94 83 81 80 88 82 77 

Lange der Backenzahnreihe bis znm Canin . 

desgl. in % der Liinge von (M, h M., + JI3) . 

175 

192,3 

160 

IS8,2 

162 

19: 

75 

203,5 

180 

195,6 

170 

188,9 

171 

183,9 

165 

203,7 

153 

175,8 

147 

177,1 

154 

185,5 

161 

189,4 

153 

182,1 

147 

159,1 

153 160 

177,7 

129 

153,b 

138 

155,1 

142 

151,1 

165 

198,S 

112 

200,0 

160 

200,0 

158 

179,5 

159 

193,9 

158 

64 

205,2 

Hohe des Kieferastes zwischen M„ + 11., . . 72 78 81 71 90 67 70 60 67 65 61 63 54 59 72 47 54 65 66 64 58 66 

desgl. in % der Lange von (11, + 11., + 1I3). 79,1 91,7 • 94,2 77,2 100,0 72,0 86,4 68,9 68,6 78,3 71,7 75,0 58,7 72,8 80,0 55,9 57,4 78,3 81,4 80,0 65,9 80,5 

54 

83,1 

Hohe des Kieferastes vor P4. 

desgl. in % der Lange von (M, + M, i M.,) . 

66 

72,5 

70 

82,3 

69 

83,2 

69 

80,2 

58 65 63 59 59 58 

69,9 

60 51 

60,0 

58 

69,0 

56 

60,8 

52 57 

63,3 

46 

54,7 

50 

56,2 

55 

58,5 

57 

68,6 

67 

70,4 

62 

77,5 

55 

62,5 

61 

74.4 70,1 63,0 72,2 67,7 72,8 67,8 72,3 

Hohe des Processus coronoideus iiber dem 

Unterrande. 250 157 158 144 170 153 155 

desgl. in % der Liinge von (M, + M2 + Ma) . 

Breite des Condylus. 84 

274,7 1 

63 60 

189,1 185,9 156,5 204,1 

58 

173,8 201,3 

desgl. in °/0 der Liinge von (M, + M2 + M3). 

Gesamtlange des Kiefers. 

92,3 

340 309 

67,7 

312 

74,1 74,7 741 

297 297 

71,6 

295 295 283 

Lange der Zahnliicke. 

desgl. in % der Lange von (M, + 11. + 11,). 

64 

70,3 

57 

67,1 

66 ■ 1 
79,£ 

71 

82,5 

73 

79,3 

76 

84,4 

67 

82,7 

49 

56,3 

47 

56,6 

57 

68,6 

56 

65,9 

51 

60,7 

38 

41,3 

69 

72,8 

52 

57,7 

30 32 

36,0 

50 

. 53,2 

64 

77,1 

60 

75,0 

54 

61,3 

56 

68,3 

62 

107 

80,5 

VonMj hinten innenher bis zum Condylusrande 124 136 103 115 109 109 119 105 117 

desgl. in °/o der Lange von (U, + M, + 1I3) 136,3 160,0 110,7 142,0 130.1 131,3 134,5 148,7 119,3 142,7 139,0 

') Alveole, Abstand zwischen M, und M3 (sicheres MaO). 

*) Weggekaut. 
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Spelaearctos II. Verschiedene Hohlenbarenformen nebst Spelaearctos arctoideus, Cuvier. Tabelle B3. 

Unterkiefer 

Spelaearctos sp e a e u s, Rosenmiiller 
Variationsgrenzen 

aller 

Hohlenburen 

von 

Tabelle B, nnd B3 

Mit 

ma 

Spelaearctos arctoidens 
(Blumenbach), Cuvier 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Steeden an der Lahn el- 1. | 2. 
C-Form 

Churlotton 
hOhlo 

B - F orm 
(sib. Fraas 
Sibyllon- 

B-Form 

Hohlestein 

A-Form 

Hoblestein 

A-Form 

Hohlestein 

A-Form 

Charlolten- 
hohlo 

A-Form 

„Dngarn“ 

B-Form 
Slipka- 
bohle 

Jugendlich 

„Ungarn“ 
Thuringen 

A-Form 

Frankreich 
12. 13. 14. 15. 

Isolierte Zahne 
0e Grotte de l'Herme 

(Frankreich) Fragmente 

Stufc issd Slut Stuttgart 
Nat.- 
Stutt 

K.ab. 
Kart 

Nut.-Kab. 
Stuttgart 

Not.-Kab. 
Stuttgart 

Museum 
Mainz 

Museum 
Mainz 

Museum 
Mainz 

Museum 
Woimnr 

Museum Museum Wiesbaden Museum Mainz 

LSnge von M3. 25,1 25,0 30,0 29,2 30,4 27,8 29,0 26,0 29,0 26,4 24,4 27,0 28,2 28,5 29,5 23,6- -31,0 27,5., 23,5 28.0 
desgl. in °/„ der Liluge von M. 90,0 89,3 98,3 95,7 95,0 89,1 96,0 88,2 96,7 90,4 87,1 90,0 94,0 83,9-103,5 95,43u 87,0 99,3 
Grosste Breite von M,. 18,2 18,2 19,2 21,0 20,8 19,8 21,0 20,0 19,8 18,5 19,0 19,8 19,5 16,1- -21,0 19,1,, 17,2 19,6 

desgl. in % der Lange von M,. 65,9 65 63 68,8 65,0 63,4 69,5 67,8 66,0 63,3 67,8 66,0 65,0 58,9—72,4 65,2,, 63,7 69,5 

Lange von Ms. 27,6 28,0 30,5 30,2 32,0 31,2 30,2 29,5 30,0 29,2 28,0 30,0 30,0 31,9 30,7 31,5 29,8 29,6 26,5 26,6- -32,0 28,8,, 27,0 28,2 

LSnge de3 vorderen ilnsseren Absclinittes . . 18,2 14,5 15,2 18,8 14,6 20,2 18,2 17,5 18,8 18,0 17,3 19,0 18,2 20,0 19,2 18,8 17,5 17,4 16,0 14,5- -21,0 17,8, „ 16,2 16,5 

desgl. in % der Lange von M,,. 65,9 51,8 50 61,6 45,6 64,7 60,2 59,2 62,7 61,3 61,8 63,3 60,7 62,7 62,5 59,7 58,7 58 8 60,4 45,6-68,4 60,9, r 60,0 58,5 

Grlisste Breite von Ma. 17,3 18,4 19,2 20,0 20,0 20,0 18,8 17,5 17,8 17,8 17,0 19,2 19,5 19,2 16,6 19,8 18,2 17,8 16,5 16- -20 18,146 16,0 19,0 

desgl. in % der Lange von M,. 62,7 65,7 63 65,5 62,5 64,1 62,2 59,2 59,3 60,9 60,7 64,0 65,0 60,2 54,1 62,9 
• • 

61,1 60 1 62,3 54,1-69,0 62,1.5 59,2 67,4 

LHnge von M,. 28,4 28,0 29,0 29,1 29,6 31,0 Alveole 28,0 Alveulo 27,6 Alveole 31,8 30,5 30,5 33,1 25,4- -33,1 28,9„ 29,0 Alveole 

desgl. in % der Lange von M*. 103 100 95 95,4 92,6 99,3 94,9 94,5 106 95,6 88,6-108,9 99,3,, 107,4 

Lange des vorderen ausseren Absclinittes . . 18,0 16,2 17,6 20,4 17,8 17,6 18,5 19,0 20,0 19,2 19,0 21,0 16- -21 18,5„ 18,0 

desgl. in % der Lange von M,. 65,2 57,8 57 66,9 55,6 56,4 62,7 65,1 66,7 60,2 62,7,„ 66,6 

Grosste Breite von M,. 13,8 13,6 14,2 15,5 16,2 15,0 14,2 13,2 15,5 14,4 14,0 16,5 15,3 11,5- -16,5 14,1,, 14.2 

desgl. in % der Lange von M. 50 48,6 46,5 50,8 50,6 48,0 48,2 45,2 51,7 45,1 40,3—52,6 48,0, 52,6 

Breite des vorderen Absclinittes. 11,3 11,6 11,6 12,2 12,2 12,4 10,5 11,2 12,8 12,5 12,8 13,0 9- -13,6 11,5,, 12,1 

desgl. in °/0 der Lange von M,. 40,9 41,4 38,0 40,0 38,1 39,7 35,6 38,3 42,7 39,2 32,1—44,9 39,, 44,7 

Lange von P.. 15,0 14,0 16,8 Alveole 16,1 Alv.ole 16,1 16,0 Alveole Alveole 18,5 15,5 13—18,5 15,0„ 13,3 Alveole 

desgl. in °/0 der Lange von JJ,. 54,7 50 55 50,3 54,5 63,3 48,6 46,7—61,7 49,5,, 49,2 

Lange des vorderen ausseren Absclinittes . . 9,1 8,3 10,0 9,6 10,5 10,8 11,2 10,9 10,2 8- -11,2 9,6*5 9,2 

desgl. in % der Lange von M,. 33 29,7 32,8 30 35,6 36,0 37,3 34,1 29,1-37,8 33,1„ 34,1 

Grosste Breite von P4. 9,1 9,1 11,0 11,2 10,0 10,8 11,2 11,2 8,2- -12,5 10,1,5 9,6 

desgl. in % der Lange von M,. 33 32,5 36 35 33,9 36,0 41,7 35,1 34,7,5 35,6 

Lange von (M, + M, + M3). 82,0 79,2 87,0 88,2 90,0 89,0 80,0 85,8 89,0 87,0 84,0 88 90 79,2- -94 85,7, 80 92 

Lange der Backenzalinreilie bis znm Canin . . 162 158 157 164 174 165 162 156 145 173 159 143 154 

desgl. in n/o der Lange von (Mj + M? + M3) . 197 199 180 185 193 185 202 182 163 196 189 178,7 167,4 

Hiilie des Kieferastes zwischen M, und Ma . . 56 61 65 82 87 87 84 68 53 65 87 47- -87 57,6 65,0 

desgl. in % der Liinge von (M, + Ma + M3) . 68,3 77 74,7 92,9 96,6 97,7 105 76,9 59,5 77,2 103,5 57.4-105 72,0 70,6 

Hiilie des Kieferastes vor P4. 50 59 59 73 74 69 63 57 50 65 62 60- -74 56,0 60,0 

desgl. in % der Lange von (M, + M, + M3) . 60,9 74,5 67,8 82,7 82,2 77,5 78,8 66,4 56,2 77,2 73,8 70,0 65,2 

Hiilie des Processus coronoideus iiber der Unter- 
randlinie ... 160 196 220 203 204 165 

ere aim 
150 170 

desgl. in % der I/inge von (M, + M3 + M3) . 195,1 244,4 255 192,3 187,5 184,8 

Breite des Condylus. 55 62 92 82 64 c. 60 

desgl. in °/0 der Lange von (M, + M„ + M„) . 67 71,3 102 92,1 74,6 65,2 

Gesamtlange des Kiefers. 300 300 363 360 350 305 322 c. 280 305 

Lange der Zalinliicke. 65 65 54 63 68 62 55 56 39 66 60 47 46 

desgl. in °/„ der Lange von (M, + M , +M.,) . 79,2 82 62 71,4 75,5 69,6 68,8 65,3 43,8 78,1 71,4 58,7 50,0 

Lingnale Entfernnng desM3 vom Condylusrande 101 103 137 134 134 117 120 101- -137 107 

desgl. in % der Lange von (M, + Ma + Ma) . 123 118,4 155,3 148,9 160,6 136,3 110,7-160 115,9 

16 f 
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Ursus arctos subfossilis v. Middendorf und arctos (L.), subfossil und fossil, von Taubach. Tabelle B4 

Jrsus arctos 
snbfossilis 

n Middendorf 

D r 8 n s arctos L (Portis) von Taubach bei Weimar 
Ursns arctos L. aus dem stadtischen Museum von Weimar 

Dntoikiefer jngendlich 

1. Hohle- 2. Hcppen- 1. Beil- 2. Lehm 3. Hunsriick Kieferhiilften and Fragment© Isolierte Zahne Variations- 
fels loch steinhohle vonWildberg Coll.Lieser Mittelmabe ) 

Nnt.-Kob. Stuttgart Nat.-K.ab. 
Stuttgart 

Min.-Museum 
Dresden 

Museum 
Mainz Nr. 1311 Nr. 1308 Nr. 351 Nr. 1283 Nr. 1274 Nr. 1305 Nr. 1351 Nr. 1972 Nr. 1307 Nr. 1451 Nr. 272 Nr. 1271 Nr. 1270 Nr. 1634 Nr. 6 Nr. 5 Nr. 7 

Liinge von M,. 28,0 weg- 
gcbr. 19,8 Alveole Alveole 23,5 22,0 22,2 22,0 23,1 24,0 23,2 Al- Al-^ 22,9, 

desgl. in % der Liinge von M,. 87,5 76,6 85,3 88,9 81,5 95,4 100 89,2 81,5—100 90,0, 
Griisste Breite von M,. 19,2 15,8 18,5 15,3 17,5 17,4 15,6 14,2 16,4, 

desgl. in °/0 der Liinge von SI,. 60,0 60,3 59,3 70,0 64,4 64,4 59,2 70,(> 59,2-70,0 64,6, 

Liinge von M.. 32,0 Al- , 26,2 27,0 26,0 Alveole 25,8 25,0 27,0 24,2 24,0 26,0 25,4 Al-^ 30,0 27,2 24,0-30,0 26,1, 
Liinge des vorderen ilusseren Absclmittes . . 18,6 17? 16,2 16,5 16,0 17,5 16,2 15,2 16,2 16,2 17,4 17,2 15,2-17,5 16,5, 

desgl. in % der Liinge von M,. 58,1 53,1? 58,0 64,0 64,0 64,8 66,9 63,3 62,3 63,8 58,0 63,2 58,0-66,9 63,4. 

Grbsste Breite von M,. 20,2 17? 17,2 17,5 16,8 15,2 15,2 15,6 15,0 15,6 16,5 17,2 19,8 18,2 15,0-19,8 16,5, 

desgl. in % der Liinge von U,. 63,1 53,1? 65,6 64,8 64,6 59,0 60,8 57,8 62,0 65,0 63,4 67,7 66,0 66,9 57,8—67,7 63,2, 

Liinge von M,. 28,5 28,5 25,2 26,0 26,2 Alveole 23,4 23,8 24,0 23,6 23,2 23,2 24,6 27,3 
Al-^ 

25,0 25,0 23,2-27,3 24JL, 

desgl. in % der Liinge von M. 89,1 89,1 96,2 96,3 100,8 90,7 95,2 88,9 97,5 96,7 89,2 96,8 88,9—97,5 93,6, 

Liinge des vorderen ilusseren Absclmittes . . 16,0 15,8 15,8 15,2 17,5 15,0 16,2 15,5 15,4 15,2 15,2 15,4 17,0 16,2 16,2 15,0-17,0 15,7,0 

desgl. in % der Liinge von M,. 50,0 49,4 60,3 56,3 67,3 58,1 64,8 57,4 63,6 63,3 58,4 60,6 58,1-64,8 60,9, 

Grbsste Breite von M,. 15,5 14,2 13,0 12,0 14,2 16,0 13,1 12,6 11,2 11,6 12,2 13,4 14,6 11,2 16,0 13,0,0 

desgl. in °/o der Liinge von M,. 48,4 44,4 40,4 44,4 54,6 62,0 52,4 46,3 46,3 48,3 46,9 52,8 46,3-62,0 50,7, 

Breite des vorderen Absclmittes. 13,0 12,2 11,0 11,2 10,2 8,6 9,8 9,6 9,3 8,8 9,4 10,8 12,0 10,4 9,2 8,6—12,0 9.810 

desgl. in % der Liinge von M,. 40,6 38,4 41,9 41,5 39,2 33,3 39,2 35,6 38.4 36,6 36,2] 42,5 33,3—42,5 37,4, 

Liinge von P,. 16,5 15,0 12,5 13,6 weg- 
gobr. 13,6 13,0 

50,4 
13,5 12,0 11,6 13,8 11,6 13,4 ^Al-^ Al- 15,4 15,0 14,6 11,6—15,4 13,4,, 

50,2, desgl. in % der Lange von M. 51,6 47,0 47,7 50,0 54,0 44,4 47,9 57,5 44,6 44,4-57,5 
10,1, Liinge des vorderen ilusseren Absclmittes . . 12,2 11,3 10,8 8,2 9,5 10,5 10,2 9,4 9,4 9,2 11,4 11,0 10,2 9,2—11,4 

desgl. in °/o der Liinge von M,. 38,1 35,3 41,2 30,4 40,7 40,8 39,2 36,2 36,2 36,2-40,8 
7,6,0 

38,6fi 

Grbsste Breite von P,. 9,2 9,1 8,0 7,8 8,0 8,0 6,8 6,2 7,4 7,2 7,2 9,4 9,1 7,4 6,2—9,4 
27,9C desgl. in % der Lange von M,. 28,8 28,4 30,6 28,9 31,0 27,2 25,6 30,8 27,7 28,4 24,6—31,0 

Liinge von (M, + M . + M,). 87,0 71,0 84? c. 77 72,0 71,0 73,0 76,0 71,0 71,0 73,0 c. 75 78? 71,0—78,0 73,2, 

Liinge der Backenzalmreihe bis zum Canin . . 129 120 129? c. 131 133 137 137 133 136 134 136 133-137 
188,6, desgl. in % der Liinge von (M, + + Ma). . (148) 169 153,6’ 170,1 184,7 197 187,7 187,3 191,5 183,5 183,5—197 

55,4, Hblie des Kieferastes zwischen M„ + M., . . . 47,3 55 43,0 48 57 51 58 55 63 50 50—63 
78,6, desgl. in % der Liinge von (M, f M, + M,). . (64,0) 60,6 57,1? 74,0 70,8 81,7 73,3 88,7 70,8—88,7 

50,6a Hbhe des Kieferastes vor P,. 51 43,0 46 46 49 52 54 45 52 53 47 53 45-54 
71,4, 

desgl. in °/o der L5nge von (M, + M., + Ma) . . 58,6 60,6 59,7 68,0 77,2 74,0 63,4 73,2 72,6 63,4—77,2 
163, Hblie des Proc. coronoid.fiber derUnterrandlinie 163 

230, 
desgl. in °/0 der Lange von (M, + Mv + M„). . 230 

65, 65 
91,5, 

desgl. in % der Lange von (M, + M, + Ma). . 91,5 
278,5, 

Gesanitliinge des Kiefers. 233 245? 295 262 262—295 

Liinge der Zaknlficke. 
desgl. in °/0 der LUnge von (M, + M, + Ma) . . 
Linguale Entfernung zwischen M 3 n. Condylus- 

22 
(25.3) 

46 35 
49,3 

43 
51,2? 

40 
61,9 

47 
65,3 

54 
76,0 

49 
67,1 

48 
67,6 

49 
69,0 

49 
67,1 

41 45 41—54 
65,3—76,0 

123 123, 

68,7, 

70,5 86 123 
173,2, desgl. in °/0 der Liinge von (M, + Ma + Ma). . 99,3 102,4? 

leg ') Die Zahlen uuten rechts (Indices) geben die Anzahl der zur Berecbnnng des Mittels dienenden MaBzahlen an. 
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Recente Baren. Tabelle B5. 

A) Arctos-Gruppe B)Kloine Baren (Americanus - Gruppe) C) Eisbaren 

Unterkiefer 
a) Piscator Pucb. 

Kamtschatka 
b) Yessoensis 

Lydekker 
c) Arctos Linn6 

d) 
Beringianua 

von 
Middendorf 

e) cinereua 

Desraarest 
Variations- 

Mittel 
aus 

americanus 

Pall. 
tibetanus, Cuvier 

omatus 

Cuvier 

malayanus 

Raffl. 
maritimus L. (nach Hagmann) 

Variations- 
Mittel 

1. alt 2. jung Japan 1. Russland 2. Russland 3.Minsk,Polen 4. Schweiz 5. Schweiz grenzen 10 Labrador i 2- ... Quito Ostindien i. 2. 3. grenzen 
Musoum Mainz Nut.-Jiab. 

Stuttgart Museum Mainz Musoum 
Wiesbaden 

Nut.-u.ab. 
Stuttgart Museum Born Musoum Bern Nnturnlion-Kabinott Stuttgart Fallen Naturalion-Kabinott Stuttgart Museum Mainz Museum Strassburg 

Lange von M3. 21,2 21,0 19,6 21,0 20,2 19,8 18,2 17,0 24,6 19,2 17-24,6 20,2 15,5 
79,1 

14,2 15,0 12,2 10,6 15,6 14,5 15,5 15,5 14.5-15,6 15,3 
desgl. in % der Lange von M. 87,6 84,3 84,5 82,0 79,8 80,5 79,1 79,1 82,0 80,0 79,1—87,6 81,9 73,9 76,7 65,9 58,9 75,7 72,5 77,7 77,7 75,2-77,7 75,9 
Grosste Breite von M,. 16,0 16,0 15,0 14,0 16,0 16,1 14,0 13,2 19,2 14.0 13,2—19,2 15,4 11,2 

57,2 
12,0 10,2 10,0 10,1 11.5 11.0 12,0 12,0 11—12 11.6 

lesgl. in °/0 der Liinge von M2. 66,1 64,2 64,6 54,7 63,2 65,4 60,9 61,4 64,0 58,3 54,7—66,1 62,3 62,5 51,6 54,1 _■ 56,1 55,8 55 60 60 55-60 57,7 

Lange von M. 24,2 24,9 23,2 25,6 25,3 24,6 23,0 21,6 30,0 24,0 21,5—30 24,6 19,6 19,2 19,8 18,5 18,0 20,6 20.0 20,0 20,0 20-20,6 20,1 
Lange des vorderen ansseren Abschnittes . . 15,0 15,1 13,8 16,2 16,2 15,2 15,0 15,0 19,2 13,6 13,6-19,2 15,4 13,2 13,2 13,5 13,2 10,6 13,8 13,1 13.5 14,0 13,1—14 13,6 
desgl. in % der Lange von M. 62,0 60,6 59,5 63,3 64,0 61,8 65,2 69,7 64,0 66,7 56,7—69,7 62,7 67,3 68,7 68,2 71,3 58,9 67,0 65.5 67,7 70,0 65,5—70 67,5 
Grosste Breite von . 15,0 15,1 15,2 14,8 16,0 15,6 14,8 12,5 18,0 14,0 12,5—18 15,1 12,2 11,2 10,6 10,6 12,0 10,0 11.0 11.0 10,5 10-11 10,6 
desgl. in % der Lange von M,. 62,0 60,6 65,5 57,8 63,2 63,4 64,3 68,1 60,0 58,3 57,8-66,6 61,3 62,0 68,3 53,5 57,3 66,7 48,5 55 55 50,2 48,5—55 52,2 

Lange von M,. 24,6 25,0 23,5 22,5 24,0 24,6 21,6 22,2 30,0 21,0 21—30 23,9 19,0 19,2 18,0 18,2 18,6 22,0 21,0 21,2 21.3 21—22 21,4 
desgl. in °/o der Lange von M. 101,6 100,4 101,3 87,9 94,8 100 93,9 103,2 100 87,6 87,5—103,2 97,1 96,9 100 90,9 98,4 103,3 106,8 105 106 106,5 105-106,8 106.1 
Lange des vorderen ansseren Abschnittes . . 14,1 14,1 14,2 14,0 15,6 16,2 15,0 15,2 20,2 13,0 13-20,2 15,2 12,2 14,6 12,8 12,1 12,1 15,0 14 15,5 15 14—15,5 14,9 

desgl. in % der Lange von M,. 58,2 56,6 61,2 54,7 61,6 65,8 65,2 70,7 67,3 54,2 54,2-70,7 61,5 62,0 76,0 64,6 65,4 67,2 72,8 70 77,7 75 70-77.7 73,9 

Grosste Breite von M,. 12,2 12,2 11,6 11,2 12,0 16,2 11,0 11,2 14,0 10,5 10,5—16,2 12,2 8,5 8,5 7,2 8,5 10,0 9,5 9 9 8,5 8,5—9.5 9,0 

desgl. in % der Lange von M,. 50,4 49,0 50,0 43,7 43,5 65,8 47,8 52,1 46,7 43,7 43,5-52,1 49,3 43,4 44,3 36,4 46 55,6 46,1 45 45 42,5 42,5-46,1 44,7 
Breite des vorderen Abschnittes. 11,0 11,0 10,2 9,1 10,0 9,6 9,0 8,5 11,5 8,2 8.2-11,6 9,8 7,2 7,2 6,2 7,1 8.6 8,2 8 8 7,8 7,8—8,2 8,0 

desgl. in % der Lange von M.. 45,4 44,1 44,0 35,5 39,5 39,0 39,1 39,6 38,3 34,2 34,2-45,4 39,9 36,7 37,6 31,3 38,4 47,8 39,5 40 40 39 39-40 39,6 

Lange von P4. 12,0 12,2 12,0 12,8 13,5 13,2 12,8 11,2 '14,2 11,7 11,2-14,2 12,6 9,2 9,6 9,0 7,1 8,8 14,1 12,1 13 12,5 12,1—14,1 12,9 

desgl. in % der Lange von M,. 49,6 49,0 61,3 50,0 53,3 53,6 55,6 52,1 47,3 48,7 47,3—55,6 51,0 46,9 49,5 45,5 38,4 48,9 68,5 65 65 62,5 62,5—68,5 65,2 

Lange des vorderen ansseren Abschnittes . . 9,0 8,6 7,8 7,8 8,6 8,1 11,5 8,2 8,2 8,2 7.8-11,5 8,6 6,2 6,5 5,2 5,6 6,6 9,8 6 7.5 8 6—9,8 7.8 

desgl. in % der Lange von M. 37,2 34,5 33,6 30,5 34,0 32,9 50,0 38,1 27,3 34,2 27,3-50 35,2 31,6 33,8 26,8 30,3 36,7 47,6 30 37,7 40 30-47,6 38,8 

Grosste Breite von P4. 8,0 8,0 7,4 7,8 7,6 7,8 7,0 6,0 8,2 7,2 6-8,2 7,5 5,8 5.8 6,2 5,0 7,0 7,1 6,7 7,5 7 6,7-7,5 7,1 
desgl. in % der Lange von M,. 33,0 32,1 31,4 30,5 30,0 31,7 30,4 27,9 27,3 30,0 27,3—33 30,4 29,6 30,2 26,8 27 38,9 34,5 33,5 37,7 35 33,5—37,7 35,2 

Lange von (M, + M, + M3). 69,0 695 66,0 69,4 69,4 68,2 64 60 83,5 64,8 54,0 53,0 53,0 50,6 48 59 57 56 57 56-59 

Lange der Backenzahnreike bis zum Canin . . 134,5 126 117 118 122 120,6 115 97 132,0 115 92 90 88 80 74 117 113 116 115 113—117 

desgl. in % der Lange von (M, + M, -f M3) . . 195 181 177,3 170 175.8 177,1 179,7 161,7 158,1 177,5 170,4 169,8 166 158,4 154,2 198,3 200 207 201 198,3—207 

Holie des Kieferastes zwischen M2 nnd M, . . 57 63 53 46,5 48 51 47 37 49 44 35 43 33 36 40 44 55 40 42 40-55 

desgl. in % der Lange von (M, + M, + M3). . 82,6 76,2 80,3 67,0 69,2 75,1 73,4 61,7 58,7 67,9 64,8 81.1 62,3 71,3 83,3 74,6 95 71 73 71—95 

Holie des Kieferastes vor P,. 54 48 47 40 46 45 37 39 51 40 37 38 37 35 46 45 

desgl. in % der Lange von (M, + M, + Ms). . 78,3 69,1 71,2 57,6 66,2 65,9 57,8 66,0 61,1 61,7 68,5 71,7 69,8 69,3 95,8 76,2 

Hoke desProcessnscoronoidens iiber derUnter- 
randlinie. 145 135 129 126,5 119 124 115 96 141 110 96 98 93 95 94 99 

desgl. in °/0 der Lange von (M, + M, + M3). . 210 194,2 195,4 182,3 171,5 181,8 179,7 160,0 168,8 169,8 177,7 184,9 175,5 188,1 195,8 167,8 

Breite des Condylus. 71 54 57 50,5 58 48 39 59 43 37 42 36 37,6 42 47 

desgl. in % der Lange von (M, + M3 + M3). . 103 77,7 86,4 72,7 85,0 75,0 65,0 70,6 66,4 68,5 79,2 67,9 74,4 87,6 79,6 

Gesauitliinge des Kiefers. 290 250 250 240 240 255 223 200 260 218 190 188 187 162 167 245 

Lange der Zahnliicke. 48 42 41 36 37 40,2 37 24 34,2 38 30 29 24 21,6 19,0 45 

desgl. in % der Lange von (M, + M., + M3) . . 69,5 60,4 62,1 52 53,3 58,9 57,8 40,0 40,9 68,6 55,6 54,7 45,3 42,8 39,6 76,2 

Lingnale Entfernung des M3 vom Condylnsrande 107 86 93 88 84 95,5 75 70 89 77 71 68 70 61 62 95 

desgl. in °/0 der Lange von (M, + M, + M3). . 155 123,7 140,9 126,8 121 140 117,2 116,7 105,8 118,8 131,5 128,3 132 120,8 129,2 161 

16 h 
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Zusammenfassung und Schfuss. 

Ursus Deningeri habe ich einen Kreis von grossen Baren aus 

den altdiluvialen Sanden von Mauer und Mosbach genannt. 

Bezuglich ibrer Formen- und Grossen verhaltnisse schliessen sie 

sich an Ursus etruscus an und gelangen zu denselben Riescnformen, 

wie Ursus spelaeus. 

Dieser Formenkreis ist, entsprechend demjenigen von Ursus etruscus 

und arctos, in ausgesprocliener Weise polymorph. Einzelne besonders 

extrem entwickelte Individuen wiirden bei Unkenntnis von Zwischen- 

formen gewiss als „Arten“ angesprochen werden. Zu dieser Anschautuig 

gelangte ich schon Jahre zuvor, ehe mir das Werk Ristoris vor Augen 

kam, und ich freue mich, bei diesem Forscher hierin der gleichen Auf- 

fassung zu begegnen, wenn er mir auch in der Zusammenfassung des 

pliocanen Ursus ruscinensis mit seinen altertumlichen Merkmalen, 

sowie des kleinen Ursus arvernensis mit dem so einfachen des Unter- 

kiefers zugleich mit dem Cuvierschen Ursus etruscus zu einer Art — 

ich meine in dem itblichen Linneschen Sinne — etwas weit zu gehen 

scheint; doch ist hierbei, wo es sich ganz offenbar um einen genetischen 

Zusammenhang handelt, die Artbegrenzung beinahe Geschmackssache, 

wenn sie auch Sache der Ubereinkunft der Forscher sein sollte. Weil 

Ursus etruscus polymorph ist, sind auch seine Deszendenten poly¬ 

morph, die sich unter veranderten Lebensbedingungen zu neuen Formen 
* 

ausgebildet haben, und diese Veranderungen schuf die Eiszeit, welche 

in die Pliocanfauna der nordlichen Lander eingriff und fur die Folge 

das Diluvium von dem Tertiar trennte. 

Im mittleren und nordlichen Frankreich konnte die nordeuropaiscke 

Eis- und Gletscherzeit naturlich nicht solche klimatischen Kontraste 

bewirken, wie z. B. im ostlichen Deutschland. Warmeliebende Tiere, 

wie z. B. der Hippopotamus, wurden zunachst noch nicht zum Aus- 
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sterben gebracht, daber stand ibnen, als bei uns am Rbeine die erste 

Interglazialzeit wieder mit warmerem Klima einsetzte, ancb die Riick- 

wanderung in das mittelrlieiniscbe Tiefland mit dem ibnen zusagenden 

breiten schilfreicben Strome frei, zum mindesten in der „Sommer- 

friscbeu 1). Melirere Elefantenformen: Meridionabs Nesti, Antiquus Fal¬ 

coner und Trogontberii Poblig und zwei Nasborner: Etruscus Falconer 

und Mercki Jager stellten sicb bei uns ein oder bielten vielleicbt gar 

aus, ebenso Alces latifrons Jobnston und Equus Stenonis Coccbi. 

Dieses Pferd ist nacb Analogie seiner Zabnmerkmale zu den Tiger- 

pferden zu recbnen; die nacbfolgende zweite Eiszeit bringt es zum 

Aussterben, denn es feblt in der Taubacb-Stufe. Aucb die offenbar 

mediterranen, warmeliebenden Biber Castor plicidens Major und Trogon- 

tberium Cuvieri Fiscber fanden sich ein, zugleicb aber Formen ge- 

massigter Klimate, wie Bison, Iieh und Altaibirscb, nebst dem gewobn- 

lichen Biber, die der eurasiscben Fauna angeboren, wabrend die zarteren 

Hirscb- und Ivatzenformen uns fern blieben. 

Doch keliren wir zu unserem Baren zrn’uck! 

Die Schadelform desselben ist verscbieden, docb ist immer eine 

Stirnmulde vorhanden. Der Scbadel kann selbst nocb gestreckter 

sein als bei Ursus beringianus, der den langlicbsten Scbadel unter alien 

bekannten Baren besitzt, er kann aber aucb so kurz und breit sein 

und seine Stirne so bocb wie bei Ursus piscator in senilem Zustande, 

so dass ihm — dem Mosbacber — dieselbe Hypselometopie zuerkannt 

werden muss, wie dem liocbstirnigsten Holilenbaren (Ursus spelaeus) 

in der Form Pittorei de Serres oder giganteus Scbmerling. Die Nasalia 

nebst dem Praemaxillare sind dementsprecbend bald lang, bald kurz, 

der Graumen bald scbmal, bald breit, docb ist der Nasenriicken 

immer bochgewolbt. 

Das Oberkiefergebiss gleicbt in den Incisiven sebr dem des Ursus 

arctos, ebenso in den Caninen. 

Yon Pramolaren gelangen ausser dem bei alien Baren vorbandenen 

letzten (P4) auch der erste und dritte ziu1 Entwicklung. Die Hobe 

der Hocker bei P4 scbwankt sebr, ebenso die Breite des Zabnes. Seine 

x) Indessen ist nicht ausgeschlossen, dass die Fluten des Rheines und Maines 
jene Reste — ganze Schiidel uud Kiefer sind nocli nicht angetroffen worden und die 

einzelnen Zahne zeigen meist Abrollungsspuren — einfach aus dem anstehenden Ober- 

pliocan ausgespiilt und umgebettet haben. 
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Veranderlichkeit kommt der des Ursus spelaeus nake und ist jeden- 

falls kleiner als bei Ursus arctos. Der erste Molar unterscheidet 

sicb nicht wesentlich von dem anderer grosser Barenarten. Der zweite 

oder letzte Molar bat ira allgemeinen dieselbe Form wie bei Ursus 

spelaeus, dock ist der Talon ruehr verschmalert und die Kornelung der 

Kauflacbe feiner, mebr flacbfaltig als hockerig kbrnig. 

Der Unterkiefer ist bald cbtbamalognatb, bald kypselognath, 

bald mesognath. Letztere Form ist die gewobnlicbere, aucb bei Ursus 

etruscus. Die Symphyse ist bald steil, bald sanft aufwarts steigend. 

Die Incisiven haben nicbts besonderes. Der Canin ist starker als bei 

Etruscus und scblanker als bei Spelaeus, dabei an der Basis stark. 

Charakteristiscb ist das fast ausnabmslose Fehlen der drei vorderen — 

die beiden ersten feblen immer! — Pramolaren, welcbe uberliaupt 

nicht zur Entwicklung gelangen. Denn nm' in einem einzigen 

Falle sab icb aucb einen P3 (coll. Andreae, Museum Hildesbeim). 

Dieses Vorkommen zeigt, dass der betreffende Zabn eben nock nicbt 

ganzlich in Yerlust gegangen ist. Der P4 kommt dem von Arctos sehr 

nabe und zeigt dieselbe Veranderlichkeit, entfernt sich aber weit von 

dem der Spelaearctos-Gruppe, welcber diu'cb die kraftigen inneren 

Sekundarhocker ausgezeicbnet ist. Bezuglicb der Grosse scbliesst sicb 

dieser Zahn von Ursus Deningeri enge an den des Hohlenbaren an, 

vor dem er jedocb die bedeutendere absolute und relative Lange des 

vorderen Abschnittes, gleicbwie vor alien anderen Baren, voraus bat. 

Der erste Unterkiefermolar gleicbt ganz dem von Spelaeus, nur ist er 

zierlicher. Dasselbe gilt fur den zweiten Unterkiefermolar. Der letzte 

Molar ist sehr verscliieden von dem des Hohlenbaren und kaum mit 

eben solchem eines anderen Baren zu verwechseln. Seine vordere Breite 

und eikeilformige Verjungung bei sattelformiger Faltelung der Kauflache 

unterscbeiden ibn leicht, docb kommen aucb Varietaten vor, dieAnklange 

an die Gestalt des M3 beim Hohlenbaren zeigen, welcbe jedocb durcb 

die Zierlichkeit aller Formelemente sofort in die Augen fallen. Sowohl 

die absolute, als die relative Lange steht weit kinter Spelaeus zuriick. 

Die Verwandtscbaft mit Etruscus ist nicbt von der Hand zu weisen, 

der Unterscbied durch die kraftige Entwicklung der vorderen Partie 

der Keilform aber sicbergestellt. Die Lange der Molarenreibe M1} 

Mo, M3 ist weit geringer als bei Spelaearctos und wird von Ursus 

arctos subfossilis stark ubersckritten. Aucb Ursus beringianus bat eine 
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erheblich grossere absolute Zabl aufzuweisen, docb halt sie sich neben 

diesen Riesenformen der Arctos-Gruppe. Yon Skelettresten liegen 

Femora vor, welcke bei schwacheren Rohren relativ breitere Gelenk- 

flachen haben, als Spelaearctos, auch zwei Beckenhalften sind im Mainzer 

Museum, doch fehlt mir das geeignete Yergleichsmaterial zu ihrer Be- 

schreibimg und Charakterisierung. 

Jedenfalls geht aus dem Gebrachten kervor, dass Ursus Deningeri 

einen Formenkreis fur sich bildet. 
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Notizen iiber das Bestimmungs- und Vergleichsmaterial 

sowie zur Speziesfrage der 

Baren (Ursus). 

Uber Ursus Deningeri von Reichenau. 

Nachtraglich erhielt ich durch die Gute des leider inzwisclien 

verstorbenen Prof. Dr. A. Andreae (Hildesheim) u. a. die Ober- 

kieferbackenzahne eines Ursus Deningeri von Mosbach, wovon 

ich die beiden P4 in der Beschreibung (Seite 226) verwendet habe. 

Der Mj M2 

rechts links links (zerbrochen) 
desgleichen 

von Heidelberg 

hat die Lange von 26 26 43 — — — — 42,6 

Lange des Paracons 10 10,2 12 in % von Mo 27,9 12,5 in °/0 29,3 

„ „ Metacons 9,2 9,2 — — — — — — 

Grosste Breite . . 17,6 17,6 20,2in%vonMo 47 20,2 in % 47,4. 

Der M4 gewahrt also dasselbe Bild, wie weiter in der Beschreibung 

angegeben und ein Gleiches gilt fiir den M2. 

Die Zahne sind vollig ausgebildet und noch ganz intakt, geben 

daher eine schone Darstellung der Kauflachen-Beschaffenheit (siehe 

Tafel IX Fig. 6). Einen weiteren rechten M2 (siehe oben) hatte Herr 

Prof. W. Salomon (Heidelberg) die Liebenswiirdigkeit nachzusenden. 

Es ist der intakte Schmelz der Krone (siehe Tafel IX Fig. 5) von 

Mauer bei Heidelberg. Die beiden M2 von Mosbach und Mauer stimmen 

in ihren Mafien und sonstiger Beschaffenheit in der wiinschenswertesten 

Weise tiberein und bestatigen sonach die Identitat der beiden grossen 

Baren. Den dritten Incisiv und die Canine habe ich Tafel IX 

(Fig. 9, 10 u. 14) abgebildet und beschrieben. 

Tabelle B 1 Nr. 14. Ein rechtes Unterkieferfragment von 

Mosbach, hinter dem M, abgebrochen, darf besonderes Interesse be- 
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anspruchen durch das Yorkandensein eines P3, wie oben (Seite 224) weiter 

ausgefuhrt worden ist. (Siehe Tafel IX Fig. 2.) 

Tabelle B 1 Nr. 15. Eine rechte Unterkieferhalfte von eben- 

daher, mit fehlendem Hinterrande und abrasierter Krone des C, zwei 

tief niedergekauten Molaren und den Alveolen des Mt und P4 zeigt 

wieder keine Spur von einem einst etwa gewesenen Besitz der P1_3. 

Dieser Kieferast ist rein mesognatb. Ein isolierter M3 bat die gewokn- 

liche abgerundet keilformige Krone. 

Aus dem Mainzer Museum benutzte icb: 

Tabelle B 1 Nr. 1. Eine linke Unterkieferhalfte von Mosbacb, 

langgestreckte — cbtbamalognatbe — oder C-Form. Die Incisiven 

sind ausgefallen, ilire Alveolen befinden sicb in einer Zementbtille 

eingebettet. Der Canin ist klein nnd scbmacbtig wie bei der korrespon- 

dierenden C-Form des Hoblenbaren aus der Ckarlottenkohle bei Hiii'ben 

und gleich diesem ohne Schneiden. Yon Pj—3 deutet keine Spur auf 

frtibere Anwesenheit. Der P4 ist anormal, mit in einem bockerigen 

Basalbande gleichsam steckengebliebenen Protoconid. Der Angulus- 

Fortsatz dieses Kiefers ist schmal nnd rinnenformig. (Siebe Tafel V 

Fig. 4 u. 5.) 

Tabelle B 1 Nr. 2. Eine linke Unterkieferhalfte ist am Unter- 

rande bei dem Ramus ascendens hoch aufgesckwungen — kypse- 

lognatb — gleich der typischen (A-) Form der Hoblenbaren; ihr 

Angulus-Fortsatz ist weggebroclien. Sie geborte einem alten Individuum 

an. Die Incisiven sind ausgefallen, waren aber jedenfalls sckwack ent- 

wickelt. Der Canin ist zertrummert. Yon etwaigen P4_3 zeigt der 

woblerbaltene Rand des Astes beim Diastema keine Spur. Yon P4 ist 

die mit Zement ausgefullte Alveole vorbanden. Mt ist ausgefallen, 

M, kraftig mit Spur eines Basalwulstes, M3 gleich dem vorigen stark 

abgekaut, mit rundlick-eiformigem Talon. (Siebe Tafel YH Fig. 1 u. 4.) 

Tabelle B 1 Nr. 3. Eine linke Unterkieferhalfte ist parallel- 

randig — mesognatb — gleich dem Unterkiefer des Spelaearctos sibyllinus 

aus der Sibyllenhokle, wie sie aucb von Prof. Dr. Eberkard Fraas 

besclirieben und abgebildet wird, geborte gleichfalls enxem selrr alten 

Tiere an. Die Alveole des J2 stebt ganz kinter derjenigen von J3, 

welch letztere neben die des J4 geriickt ist. (Siebe Tafel YI Fig. 1 u. 3.) 

Der Canin ist abgebrocben. Die P4_3 feblen wieder spurlos. 

Yon P4 ist die zweiwurzelige Alveole woblerbalten. M4 und M2 sind 
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erlialten und zeigt, dass die liinteren Wurzeln miteinander verwachsen 

waren. 

Tabelle B 1 Nr. 9. Eine linke Unterkieferhalfte von einem 

jugendlichen Individuum. Processus coronoideus und angularis sind 

abgebrocken, J fehlen (ausgefallen), desgleichen P4 und Mi. M2, M3 

und C wohlerbalten. Chthamalognath. (Siebe Tafel YIII Fig. 1.) 

Tabelle B 1 Nr. 10. Recktes Unterkieferfragment der chtha- 

malognathen Form mit noch nicbt ganz kervorgekommenem Canin, 

dem P4, Mj und M2, dahinter abgebrocken. (Sielie Tafel YII Fig. 2.) 

Tabelle B1 Nr. 11. Linkes Unterkieferf ragment der mesog- 

nathen Form mit noch nicht ganz herausgewachsenem Canin, dem P4 

und dem Trigonid des M4, dessen kinterer Teil abgebrocken ist. 

(Sieke Tafel YII Fig. 3.) 

Die Nummern 9 bis 11 zeigen keine Spur eines etwaigen Vor- 

handenseins der P,, P2 und P3. Ein sekr grosser Sckadel, eine Ober- 

kieferpartie, eine Hirnkapsel, ein recktes Unterkieferfragment mit 

aberrantem M3, M2, das Ubrige davor weggebrochen, hinten der Con- 

dylus, Ramus ascendens abgebrocken, Processus angularis schwach; 

mesognathe Jugendform. 

In dem Wiesbadener Museum imtersuchte ich: 

1. Die Trummer des Sckadels eines sekr alten Individuums mit 

stark entwickelter Sagittalcrista nebst solcken Abzweigungen zum Pro¬ 

cessus postorbitalis. Die Backenzahne liegen nur in vollstandig ab- 

gekauten Resten vor. Hierzu gekort eine Scknauzenpartie mit den 

Caninen und beiderseitigen dritten Incisiven. 

2. Ein Sckadel, frillier mit der Bezeicknung „Ursus maritimus 

aus dem Loss uber dem Mosbacher Sandeu verseken. Bei dem Yer- 

sucke der Bestimmung hatten sick zwei Irrtiimer eingestellt: denn 

erstens lag kein Sckadel des Ursus maritimus vor, der sich doch leicht 

von diesem hochstirnigen Exemplar untersckeiden lasst, und zweitens 

ist ersicktlich, dass das Stuck gar nickt aus dem Loss stammen kann, 

mit dessen Abfallen es vielleickt einst infolge von Regengiissen be- 

sclimutzt gewesen sein konnte. Jeder Saclikundige erkennt vielmelir 

.auf den ersten Blick, dass dieses Fossil aus dem Mosbacher Sande ge- 

koben wurde. Die Fiillung der Sckadelkapsel bestelit nur aus dem im 

Sande vorkommenden Material und keineswegs aus Loss oder Kalk- 

y. Reich en au, Die Carnivoren aus den Sanden von Hauer u. Mosbach. 17 
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konkretionen des letzteren, wie solche als Losskindeln bekannt sind. 

In der Tat unterscheidet sich dieser Sckadel auck in keiner Weise 

betreffs der Art der Fossilifikation, des Erhaltungszustandes und der 

spezifischen Merkmale von den ubrigen „Sandbarenu. Leider ist die 

hintere Partie inWegfall gekommen, wohl mit infolge seitlichen Druckes, 

welchem das Fossil ausgesetzt gewesen, wie so viele, ja fast alle Mos- 

bacher Funde. Nock keute senkt sick das Hiigelgelande nack der 

Rheinrinne zu, wobei auck die Ruhe der in den Sckickten lagernden 

alten Knocken gestort wird. 

Erfreulick ist die gute Erkaltung des Gebisses. Vorkanden sind 

die beiden aussersten Incisiven (J3) jederseits und die Alveolen der J2 und 

Jl5 beide Canine; von Pramolaren sind zu erkennen die Alveolen von 

P2 links- und von P3 rechtsseitig. Der linksseitige P3 ist wohl- 

erhalten. Die eigentliche Backenzaknreike ist vollstandig und bestekt 

beiderseits aus dem vierten Pramolaren, dem ersten und zweiten Molar. 

Die Gaumenplatte ist etwas zusammengedriickt und lasst daker keine 

Messung zu. (Sieke Tafel IY Fig. 1.) 

3. Eiu linkes Oberkieferfragment mit den beiden Molaren; vierter 

Pramolar zerbrochen, dritter ausgefallen; Canin an der Wurzel ab- 

gebrocken. 

4. Ein desgleicken mit zwei sckonen Molaren. 

5. Eine reckte Unterkieferhalfte mit erkalteneni Condylus. 

Processus coronoideus abgebrocken; Canin ausgefallen. Die beiden letzten 

Molaren, gehorig angekaut, vorhanden, vom ersten Molaren und von 

dem vierten Pramolaren sind nur die Alveolen librig geblieben. (Sieke 

Tafel IY Fig. 2a u. b.) 

6. Eine linke Unterkieferhalfte, hinter dem letzten Molaren ab¬ 

gebrocken, mit zerbrockenem Canin und vollstandiger Backenzaknreike. 

(Sieke Tafel IY Fig. 2 a u. b.) 

7. Eine linke Unterkieferhalfte mit den beiden letzten tief nieder- 

gekauten Molaren, Krone des Canin abgebrocken, ebenso der Condylus. 

8. Eine Halfte mit vollstandiger Backenzaknreike. 

9. Eine Halite mit dem vorletzten Molaren, der Alveole des letzten 

und niedergekauten Resten vom ersten Molaren und vierten Pramolar. 

10. Fragment der reckten Halfte mit dem letzten Molaren. 

11. Zerbrochene linke Halfte mit den scliief abgekauten beiden 

letzten Molaren. 
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Von der Grossherzogl. Geologischen Landesanstalt zu 

Darmstadt erkielt ich freundlichst zugestellt zwei Oberkiefer und 

eine Unterkieferhalfte des Mosbacker Baren. Die beiden Oberkiefer 

sind kurz liinter dem letzten Backenzahn abgebrocben, so dass sie nur 

die vorderen Langenmessungen gestatten. 

Der eine Oberkiefer, Tabelle A 1, Darmstadt Nr. 1, gehorte 

einem alten Tiere an, denn seine Nahte sind vollig verwacbsen und 

die Zahne gehorig angekaut. 

Von Incisiven sind nur die Alveolen vorhanden, die Canine sind 

etwa in halber Hohe glatt abgebrochen. Die Pramolaren 1 bis 3 fehlen, 

docli findet sick beiderseits eine tiefe Furche, die den Standort von 

P2 und P3 verbindet und zu dem Scklusse berecktigt, dass die beiden 

genannten Pramolaren auf jeder Seite friiher vorkanden gewesen, 

zeitig ausgefallen und infolge des Zuwacksens ikrer Alveolen und Ein- 

sinkens der Kieferoberflacke jene Furcke als Beleg fur ikre einstige 

Anwesenkeit zuriickgelassen liatten. 

Der linksseitige P4, Mi und M2 sind besckadigt, recktsseitig sind 

die Backenzakne aber woklerkalten und zur Tabelle verwandt worden. 

Ihre Abkauung lasst keine Hokenmessungen zu. Bei M, kommt die 

Gestalt auf die keilformige lieraus. Der Kiefer ist vorn wenigstens 

reckt bi’eit: die vordere Offnung der Nasenhohle uber den Caninen 

betragt von Rand zu Rand queruber gemessen 68 mm. 

Der andere Oberkiefer, Tabelle A 1, Darmstadt Nr. 2, gehorte 

einer spitzschnauzigeren Form und gleichfalls einem vollig erwacksenen, 

wenn auch minder altem Tiere an. Das Stuck hat, besonders obenker, 

durch seitlichen Bodendruck gelitten und hat zahlreiche Spriinge, dock 

ist die Gaumenplatte nebst der linken Backenzahnreihe gut erhalten, 

die reckte dagegen verletzt. 

Von Incisiven sind die mit verzementiertem Sand ausgefullten 

Alveolen, von Caninen der Rest der Krone des rechten erhalten. 

Von P3 ist beiderseits die zweiwurzelige Alveole vorhanden, 

von P2 und Px jedock keine Spur. Bei P4 stekt das Deuterocon auf 

der Mitte des Einschnittes zwischen erstem und zweitem Aussenhocker. 

Die Kauflacken kaben die einfacliere Faltelung wie bei Ursus etruscus 

und arctos und nicht jene kornige des Ursus spelaeus. 

Die linke Unterkieferhalfte Tabelle B 1 Nr. 16 (Nacktrag), 

Tafel XII Fig. 2, ist in sehr gutem Zustande und ganz vollstandig bis 
17* 
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auf die leider ausgebrocliene Incisivenpartie und den Processus angu- 

laris. Der Canin zeigt den etruscoiden Habitus, namlick starke Basis, 

besonders von hinten nack vorn und rascke Yersckmacktigung, d. k. er 

ist vorn und labial geseken konvex, kinten und lingual aber sekr konkav. 

Die Spitze ersckeint abgebrauckt, der Sckmelz ist pracktig erkalten 

geblieben. Yon den Pi_3 ist keine Spur zu erblicken; der P4 ist 

sowokl absolut als verkaltnismassig sekr klein in Kompensation zu dem 

absolut und verkaltnismassig sekr grossen Mt. Bei einer Kronenkoke 

von 8 mm besitzt der P4 einen vorderen Innentuberkel in Warzen- 

(Zitzen-)Form, der wie bei Ursus spelaeus durck eine Furcke vom 

Protoconid gesckieden ist. In solcker auffallenden Ausbildung, die der 

des Hoklenbaren nake kommt, wenn sie dieselbe freilick auck nickt 

erreickt, stekt dieser bis zur Isolierung abgesckniirte Sekundarkocker 

vereinzelt da unter 16 untersuckten Unterkiefern. Die Abnutzung der 

Molaren beweist, dass der Trager des Kiefers ein vollig erwacksenes 

alteres Individuum gewesen sein muss. 

Der Kiefer kat eine mesognatke Form und zeigt nebst seinen 

Zaknen niekts, was weiter von Belang ware. Auck der M3 kat durckaus 

die keilformige Gestalt, welcke diesen Zakn des Ursus Deningeri leickt 

von dem gleicknamigen des Ursus spelaeus untersckeiden lasst. 

Wie die Tabelle zeigt, passt die Kieferkalfte vortrefflick zu den 

anderen Exemplaren von Mosback. 

Ein Unterkieferfragment von ebenda zeigt einen M4 von 

24 mm und einen M2 von 27 mm Lange und fukrt kiermit die des 

ofteren sckon betonte individuelle Yariabilitat dieser „polymorpkenu 

Spezies vor Augen. 

Uber Spelaearctos-Formen. 

Sckadel und Oberkiefer. Aus dem Mainzer Museum unter- 

suckte icli den aus mekreren nickt zusammengekorigen Resten zu- 

sammengesetzten Sckadel von Sp. spelaeus von Gailenreutk. Derselbe 

ist annakernd kypselometop. 

Der sekr sclione Sckadel des Hoklenbaren aus der Slipkakokle in 

Makren, zu einem bis auf die Rippen fast vollstandigen Skelett gekorig, 

ist mesometop und gekort dem Typus des Sibyllenkoklenbaren an: 

Ursus spelaeus var. sibyllina E. Fraas. Dieser Bar ist bedeutend kleiner 

als der grosse Hohlenbar aus den scliwabiscken und anderen Hoklen. 
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Aus dem Wiesbadener Museum verglich ich ausser der 

Schnauzenpartie des Steedener Hohlenbaren die oberen M2, 4 Stuck, 

und einen M(. Jene gehorte einem erwachsenen Tiere an und 

besitzt die Canine und die Alveolarreihe der Incisiven. Sie wird zur 

Zeit in der Abteilung fur Altertiimer aufbewalirt (Kollektion 

v. Cokausen). 

Aus dem Mineralogischen Museum in Dresden erhielt ich 

durch die Giite des Herrn Hofrat Professor Dr. Deichmuller zu- 

geschickt: 

Einen mesometopen Schadel, ahnlich dem eines alten Ursus piscator 

Pucheran, nebst Unterkiefer, aus der Schweiz stammend, der, wie 

besonders der Unterkiefer zeigt, hierher und nicht zur Arctos-Gruppe 

gehort. Die Incisiven sind ausgefallen, die Canine zerbrochen. Die 

Kronen der M2 jederseits sind an der "Wurzel abgebrochen, M, rechts- 

seitig in tiefherabgekautem Zustande vorhanden; der P4 linksseitig, 

auf der lingualen Seite schrag niedergekaut, so dass keine Spur von 

einem Deuterocon tibrig geblieben ist. An diesem Schadel, der eine 

Mittelform zwischen der Arctos-Gruppe und Spelaearctos arctoideus 

einerseits und Spelaearctos spelaeus hypselometopus andererseits dar- 

stellt, kleben Spuren von Hohlenlehm. Die Crista ist sehr entwickelt, 

die Nahte sind ganzlich verwachsen: Der Trager war ein sehr altes 

Tier. Die weit zuriickliegenden Nasalia fallen auf: Yon ihrem Yorder- 

rande bis zum Vorderrande des Praemaxillare betragt das MaB 113 mm. 

Das Praemaxillare ist gestreckt (Nr. 4). Ein Schadel von Muggen- 

dorf hat keine Incisiven mehr, deren Alveolen sind mit Lehm aus- 

geftillt. Die schmachtigen Canine sind gekrummt und der linke lingual, 

der rechte labial tief ausgeschliffen, die Spitzen beider bis auf 6 bezw. 

7 mm Durchmesser kerabgekaut. Die Backenzakne sind samtlick er- 

halten und auf der Innenseite starker abgekaut, als auf der labialen 

Seite. Bei dem P4 ist nur wenig von dem Deuterocon tibrig geblieben, 

dessen abgeschliffener Rest nach hinten steht. Ebenso ist der Sekundar- 

hocker hinter dem Metacon bei diesem Zahn niedergekaut. Dieser 

Schadel ist hypselometop, ein echter typischer Ursus spelaeus Rosenmuller. 

Die Nahte sind verwachsen, die Crista ist kraftig ausgebildet. Die 

Entfernung der Nasalia vom Praemaxillare betragt nur 107 mm, da 

das letztere nicht so gestreckt ist wie bei dem arctoiden Schweizer 

Baren (Nr. 7). 
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Ein echt hypselometoper Schadel von Sundwig bei Iser- 

lohn hatte noch eine Sandlossfullung. Der linksseitige J3 ist vor- 

handen und nicht angekaut, die Canine hingegen zeigen sick an der 

Spitze und Innenseite stark abgeschliffen. Der recktsseitige C. ist bis 

auf 2/3 der Dicke reduziert (Nr. 4). 

Ein schwach hypselometoper Schadel von Sundwig bei Iser- 

lohn zeicknet sick durck seine gestreckte Gestalt aus. Beide ausseren 

J und die C sind vorhanden, die und J2 sckeinen jederseits sckon 

fruher verloren gegangen zu sein. Die Canine sind trotz des Alters des 

Schadelbesitzers fast ganz intakt geblieben. Der P4 und sind lingual 

schrag niedergekaut. Nack diesen Befunden ware das imtersuckte 

Individuum ein grosser Vegetarier gewesen. Die Jochbogen und Con- 

dylen sind abgebrochen. Im Gegensatz zu den vorigen sind die Canine 

bei diesem Exemplar kraftig entwickelt (Nr. 3). 

Herr Professor Dr. Eberhard Praas katte die Liebenswiirdig- 

keit, mir aus dem Naturalienkabinett in Stuttgart zu senden: 

Einen Schadel (kintere Kapsel mit Occiput feklen) des Sibyllen- 

hohlenbaren. Der Canin ist konisck, nicht gekrummt, mit Schneide 

von innen und kinten. Derselbe misst mit der Wurzel 124, die Krone 

allein 40 mm. Der M2 ist sehr stark gerunzelt. Yon der kinteren 

Nasenoffnung (Palatinum) bis zu den Incisiven betragt das Maf 238 mm. 

An der Stelle der Yereinigung der Nasalien mit den Frontalien bilden 

diese Knochen eine tiefe Mulde. 

Unterkiefer. Reiches Material der typischen Hohlenbaren lag 

mir von Dresden vor. Das meiste stammt von Sundwig bei Iserlohn 

(a = linke, b = rechte Halfte). 

Nr. 16a. Sehr grosser liypselognatker Kiefer eines ganz alten 

Tieres. Condylus gleick alien Muskelansatzen sehr kraftig ausgebildet. 

Sympliyse derb, zunackst aber nicht steil aufwarts. Incisivenpartie 

ausgebrocken, so dass die gebogene sehr starke seitlick komprimierte 

Wurzel des Canin sicktbar ist. Letzterer mit bis auf 1/3 der Dicke 

innen abgeschliffener Krone. Pt abgebrochen. M!_3 so tief nieder¬ 

gekaut, dass an Stelle der Kronen nur Mulden vorhanden sind, in 

welcken die Gefasskanale der Zahnwurzeln olfen liegen. 

Nr. 16b. Hinten nur wenig erhoben, immerkin nock kypselognath, 

wenn auch mekr von Parallelogi’ammgestalt. Sympkyse wie bei vorigem 

sehr grob ausgebildet, erst sckwack (30 Grad), dann fast senkreckt auf- 
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steigend. Alveolen von J3 und J2 vorbanden, Jt kann vor J2 gesessen 

haben. Canin von innen und hinten stark weggeschliffen. Pi—3 feblen, 

daselbst Furcbe und Leiste. Alveole von P4. M, aussen bis auf die 

Wurzel sehr scbief abgekaut, innen stelit nocli eine Kronenwand. 

M2 von aussen und hinten innen, d. h. Protoconid und Entoconid, tief 

niedergekaut, bei M3 das Metaconid bis auf die Wurzel. Die Pulpen 

der drei Molaren sind blossgelegt, scliwarze Pander darum sichtbar. 

Das uralte Tier mag an Zahnweh gelitten haben. Der Kanal von der 

vorderen Aussenwurzel des M3 nacli der Innenseite des Kiefers zwischen 

M2 und M3 anormaler Weise bei der hinteren Wurzelspitze von M2 

austretend. 

Nr. 12a. Kurzer kraftiger mesognather Kiefer mit selir grosser 

Symphyse. Alveolen der drei J zuriickstehend, Jt aber neben J2, 

nicht vor denselben gedrangt. Canin aussen und an der Spitze ausser- 

ordentlich abgeschliffen, Pulpa blossgelegt. Pt_3 feblen, P4 hat zwei 

niedere Sekundarhocker innen am Protoconid, 0,5 und 0,7 mm hoch, 

zusammen 10 nun lang. Protoconid 10 mm hoch. Mt_3 ziemlicb 

horizontal abgenutzt. 

Nr. 12b. Nur ein Alveolenrest des J3. Canin nicht abgenutzt, 

aber nicht gut erhalten, Schmelz mehrseitig abgefallen. Eine kleine 

lochformige Yertiefung, wohl die Alveole eines Milchzahnchens, das an 

der Stelle des P2 gesessen haben mochte: Lange 3, Wurzeltiefe 1 mm. 

P4 mit zwei Sekundarhockern, 5 und 6 mm hoch, zusammen 11 mm 

lang, Mt und M2 mehr aussen als innen angekaut. 

Nr. 21a. Mesognather Kiefer mit ganz intakt gebliebenem Canin. 

Alveolen der Incisiven ausgebrochen. Der Canin ist 40 hoch, 23,4 dick; 

von innen mit kraftiger abgerundeter Schneide, hinten zwei kurze 

Leistchen. Der Canin ist nur wenig gekriimmt und fast durchaus 

konisch. Die Pt_3 fehlen. P4 hat eine Protoconidhohe von 10 mm, 

zwei Sekundarhockerchen, das hintere etwas kompliziert. Hohe der- 

selben 4,5 und 5, Lange zusammen 9. Ein kleiner sekundarer Entoconid- 

hocker. M4 aussen etwas, M2 weniger, M3 gar nicht abgenutzt, letztere 

durchweg grob gerunzelt. 

Nr. 21b. Wie voriger; mit Resten der Alveolen des J3 und J2. 

Canin an der Spitze offenbar durch Glebrauch zerbrochen, Schmelz un- 

vollkommen. Pi—3 fehlen. P4-Alveole einfach, indem die der Anlage 

nach vorbanden gewesenen zwei Wurzeln zusammengewachsen waren. 
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M4 hauptsachlich am Hypoconid angekaut, M2 klein wenig aussen, 

M3 ganz intakt, grob gerunzelt und, wie gewohnlich, vom Umrisse 

einer Brezel. 

Nr. 13a. Von einem sehr alten Tiere. Hintere Halften der Alveolen 

des J3 und J2 noch vorhanden, ebenso der Stumpf eines Canin, der 

bis auf zwei Schmelzinseln aussen und hinten innen an der Spitze und 

ringsum durch Gebrauch abgeschliffen ist, doch wurde die Pulpa nicht 

blossgelegt. P4_3 fehlern wie gewohnlich spiudos, ebenso, hier anormaler 

Weise (aber nicht einzig dastehend), der P4. Von M4 nur Alveole 

vorhanden. M2 und M3 tief niedergekaut, letzterer namentlich vom. 

Wie bei vielen anderen Stricken, zeigt sich augenfallig die 

Wirkung des iiberaus rohen, urwiichsigen Wesens der Hohlen- 

baren an, die in Pausch und Bo gen abgefallene Friichte 

(Eicheln, Bucheckern, Obst usw.), Larven mit Mulm, Erde und 

Steinchen als Beigabe aufgenommen haben mrissen, um ihr 

gutangelegtes Gebiss in solcher Weise zu ruinieren. Auch ini 

vorliegenden Falle sind die starken Hooker der Zahne ganzlich ab- 

gekaut und werden durch kaffeebraun umzogene gelbe Makeln im Grund- 

risse angedeutet. Mesognathe Form = Sibyllinus E. Fraas. 

Nr. 13b. Alveolen von J3, J2 und Jt vorhanden, letztere stehen 

vor dem J2. Canin bis auf das aussere Dritteil weggeschliffen, wegen 

Schmelzabbrockelung und Abkauung der Spitze nicht messbar. Keine 

P4—3. P4 mit zwei Sekundarhockern und niederem sekundarem Hypo¬ 

conid liocker. Sekundarhocker 4 hoch, zusammen 9 mm lang. Angulus- 

Fortsatz hier sehr schmal und fast gerade, im Gegensatze zu Nr. 16. 

Hinten ist derselbe 10, an der Spitze 7 breit und 13 mm lang. 

Nr. 14a. Von einem jugendlichen Tier, denn nur die Spitzen der 

Zacken von M4 sind etwas angekaut. Canin vollig entwickelt und 

intakt. Incisiven ausgefallen, die Alveolen nebeneinander, die von J2 

jedoch etwas zuriick. Keine Spur von Pi—3. P4 mit kraftigem vorderen 

inneren Sekundarhocker, der zweite anliegend, kaum aus dem Balimen 

des Basalbandes liervortretend. Vorderer 6 hoch, 6,5 lang, Protoconid 

10 mm hoch. Bei den letzten Molaren ist die Runzelung die typische. 

Canin mit flacher Ruckschneide, 32 hoch, 22 mm dick (imrner von vom 

nach hinten am Grande des Schmelzes verstanden). Vorderschneide 

kraftig. 
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Nr. 14b. Yon clemselben Indivicluum. P4 innen mit zwei Sekundar- 

liockern, je 6 koch, zusammen 9,7 mm lang, sein Protoconid 11, der 

Canin 35 liock, 23 mm dick. 

Nr. 20a. Mittelaltes Tier. Sibyllinus-Form, eckt mesognatk. 

Angulus-Fortsatz zierlick, 13 lang, 11 mm breit, spornformig. Sym- 

physenflache wie immer grobkockerig, kier aber wenig ausgedehnt, 

unten 30, oben 80° ansteigend, wie gewohnlich. Incisiven-Alveolen 

regelmassig nebeneinander, doch die von J2 wie immer zur Halfte zuriick- 

greifend. Keine Spur von P4_3. P4 an der Protoconidspitze etwas an¬ 

gekaut, Sekundarhocker deutlick durck eine Furcke vom Protoconid ge- 

trennt, abersckwack ausgebildet, in ein Band zerflossen, 3 breit, zusammen 

11 mm lang. M4 abgebrocken. M2 und M3 angekaut, wenig aber grob 

gerunzelt. Canin bis auf die Spitze woklerhalten. 

Nr. 20b. Junges Tier. Cktkamalognatli. Alveolen der Incisiven 

nebeneinander, die des J2 nur wenig zuriickgreifend. Canin klein und 

scklank. Hohe zirka 34, Dicke 24 mm. P4 ausgefallen. M, wie bei 

alien Hohlenbaren mit sehr kraftigem, dem Entoconid gleickkommenden 

Sekundarhocker zwischen Meta- und Entoconid, gewissermassen ge- 

paartem Entoconid; Runzelung der M2 und M3 sekr grob und reich- 

lich. Muskelansatze im Gegensatz zu voriger Nummer am aufreckten 

Ast sekr sckwack. 

Nr. 22. Ziemlick junges Tier. Mesognatk. Alle drei Alveolen 

der Incisiven nebeneinander, die zweite normal zuriickgreifend. Canin 

klein und schmachtig. Eine Alveole von P2 mit einem Wurzelbruch- 

stiick darin von 2,5 mm Durckmesser. Sympliyse zuerst bei 30, dann 

bei 60° ansteigend. P4 mit kleinem erstem und grossem zweitem 

Sekundarhocker. Hinter dem Protoconid ein gut ausgebildetes Hypo- 

conid. Sekundarhocker Nr. 1 ist 2 breit, 4 mm lang, Nr. 2 4 breit, 

5 mm lang. Protoconidhohe = 9, Hypoconidhohe — 6 mm. M4 aussen 

(Proto- und Hypoconid) mekr als innen angekaut; die M, und M2 fast 

intakt mit geringer Runzelung. 

Nr. 23. Junges Tier. Kiefer kinten sckwack, vorn stark ent- 

wickelt. Alveolen der Incisiven, die von J2 erkeblich zuriickstehend. 

Canin kraftig, 40 bis 42 hoch, 30 mm dick. Pi—S fehlen vollig. P4 mit 

sekr entwickelten Sekundarkockern, zusammen 9,8 mm lang bei tiefer 

Furcke zwischen den letzteren und dem Protoconid; vorderer 5, kinterer 
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4,3 mm breit. M2 ausgefallen. M4 sehr schon ausgebildet, ebenso M3, 

stark gerunzelt. 

Nr. 11a. Ziemlich junges Tier. Die drei Alveolen der Incisiven 

vorbanden, die des J2 um die Halfte zirriickstebend. Canin beschadigt. 

IP!—3 spurlos fehlend. P4 mit Hypoconid-Sekundarkocker und zwei 

durch eine tiefe Furche vom Protoconid getrennte linguale Sekundar- 

hocker von 7 bezw. 6 mm Hoke und 4 bezw. 3 mm Breite. Protoconid- 

hohe 9, Hypoconid-Sekundarhockerhohe 6,5 mm. H4 und H2 an den 

Zackenspitzen angekaut, ausgenommen das Metaconid des M2. M3 intakt, 

grob gerunzelt. 

Nr. lib. Mittelaltes Tier. Alveolen der Incisiven durch Vor- 

treten des J, ausgezeichnet. Canin beschadigt. Pi—3 fehlen. Alveole 

von P4. M4 und M, auf den Aussenhockern stark abgekaut, weniger 

innen. M3 kaum angekaut, grob gerunzelt. 

Nr. 25a. Junges, kraftiges Individuum. Gebiss in bestem, in- 

taktem Zustande. Der J2 vorhanden: Kronhohe vorn 14, hinten sckrag 

16,8, grosste Breite 10,7, Aussentalon 2,7 mm. Er steht in der Mitte 

und nur wenig zuriick zwischen den Alveolen des J4 und J3. Canin 

kraftig, konisch, 37,8 koch, 26,8 mm dick, mit Vorder- und Riick- 

schneide. Keine Spur von P4_3. P4 mit Hypoconidschneide und zwei 

perlformigen innei’en, durch eine tiefe Furche isolierten Sekundar- 

hockern von je 6 und 7 mm Hoke und zusammen 9,2 mm Lange. 

Protoconidhohe 12 mm. M2 und M3 sehr kraftig gerimzelt. 

Nr. 25b. Sicker von demselben Individuum! Alle Incisiven, 

desgleichen der P4. Der M3 ist langer als bei der linken Seite. Canin 

33 hoch, 26 mm dick. 

Nr. 26. Die Alveole des J2 steht gleichfalls weit zuriick. Der 

Canin ist nocli nicht ganz herausgetreten, klein, schlank, 32 mm hoch. 

Das Tier war noch jtinger als die vorige Nummer. Keine P4_3. 

P4 mit Hypoconidschneide. Sekundarhocker auf der Innenseite des 

Hypoconides 6 bezw. 7 mm hoch, zusammen 9 mm lang. Die Hocker 

des M4 prachtig ausgebildet, sein Protoconid 13, Metaconid 8, Hypo- 

und Entoconid 9 mm hoch. M2 ziemlich glatt, M3 ausgefallen. 

Nr. 15. Erwachsenes Tier von Gailenreuth in Franken. M4 

besonders aussen stark abgekaut, M, daselbst etwas, M:. intakt, ebenso P4. 

Canin mit kraftiger Vorder- und scliwacher Riickschneide, sckmacktig. 
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Keine Spui- yon Pj_3. Die Alveolen der Incisiven nebeneinander, J2 

normal zuriickgreifend. Symphyse unten bei 30, dann bis 60° auf- 

steigend. Processus angularis klein, fast gerade, Lange gleicb der 

Breite, 13 mm. Canin 32 hocb, 24 mm dick. P4 mit Hypoconidsclmeide 

und zwei woklausgebildeten inneren Sekundarhockern, deren vorderer 

durcli eine akzessoriscbe Schmelzfalte mit dem Hypoconid yerbunden ist. 

Hbhe derselben 6 und 5,5, Lange beider zusammen 9 mm. Protoconid- 

hohe 9,3, Talonid bezw. Hypo-Entoconidpartie 5 mm. 

Nr. 7a. Exemplar von Muggendorf, also echterTypus Rosen- 

miillers. Die Alveolen der Incisiven sind scblecht erbalten. Yon 

P4_3 keine Spur. Die Spitze des Canin ist abgenutzt, aussen eine 

tiefe Mulde eingescliliffen. Durchmesser 22 mm, von Gestalt klein und 

scklank. P4 mit angekautem Protoconid, zweitem Sekundarhocker und 

der Hinterpartie. Beide Sekundarhocker sind miteinander verschmolzen 

und durch eine Furclie vom Protoconid getrennt, 6 und 5 mm hocb, 

zusammen 9,2 mm lang. Bei den Molaren sind vorzugsweise die 

Aussenhocker, bei M4 auch Metaconid und Entoconid nebst seinem 

Sekundarhocker abgenutzt. M2 und M3 grob gerunzelt, Basalwulst 

scbwacb. 

Nr. 7b. Ebenso, doch fehlt — ein individiieller einseitiger Mangel — 

bier wieder einmal der P4. M, noch mebr abgekaut als bei der linken 

Halfte, ebenso die Runzelung der Zahne M2 und M3. Canin intakt: 

32 hocb, 24 mm dick, mit rundlicher Yorder- und scharfer Eiick- 

scbneide. 

Nr. 4a. Zum Schweizer Schadel gehorig! Die Incisiven- 

partie ist scblecht erhalten, der Canin schlank, klein, sehr zerbrochen. 

Keine P4—3. Der P4 mit zwei kraftigen inneren Sekundarhockern, 

durch eine tiefe Furche isoliert, wie auch die bintere Partie sich durch 

ein Tal vom Hypoconid abtrennt. Sekundarhocker je 7 hoch, zusammen 

10 mm lang bei einer Protoconidhohe von 10 mm. M4 stark abgenutzt, 

M2 und M3 glatt angekaut. Der Ramus ascendens mit starken Muskel- 

ansatzen. 

Nr. 4b. Wie voriger. P4 abgebrochen. M,, M2 und M3 tlichtig 

abgenutzt. 

Nr. 17. Aus der Slouperhohle in Mahren. Die Alveolen der 

Incisiven normal. Canin schmachtig, sehr verletzt. Keine Pi—3* ^4? 
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dessen Sckmelz an der Innenseite des Protoconids abgesprungen ist, 

mit zwei inneren Sekundarkockern von 4,5 Hoke und 8,5 mm Gesamt- 

lange. Sympkyse massig ausgebildet. Mx an den Aussenkockem, M2 

und M3 mekr auf der Flacke angekaut. Runzelung wie gewoknlick. 

Aus dem Konigl. Naturalienkabinett zu Stuttgart lagen vor: 

Nr. 1 der Tabelle B 3. Die linke cktkamalognatke Unterkiefer- 

lralfte eines eckten Hoklenbaren und zwar wokl des Spelaearctos 

planus Oken, des flaclistirnigen, denn der zugekorige Sckadel muss 

cktkamalometop gewesen sein. Derselbe wird bald mit Ursus priscus 

identifiziert, bald (von E. Fraas) demselben angenakert: „affinis priscus“ 

und stammt aus der Ckarlottenkokle bei Hiirben (Nr. 8370 der Samm- 

lung). C-Form ! Der Processus coronoideus ist abgebrocken, der Pro¬ 

cessus angularis schmal und sckwacli gebogen, 20 lang, 12 mm breit. 

Die Sympkyse steigt bei 350 aufwarts und ist niedrig, an der Anwacks- 

flacke jedock grob ausgebildet. Der dritte Incisiv kat einen 6 mm 

breiten, fast wagrecht abstehenden Talon, J2 ist gleickfalls taloniert, 

zuruckgedrangt, so dass der JL, der jedock ausgefallen ist, nake an den 

J3 zu steken kam. Canin klein, sckmacktig, 34 kock, 21,5 mm dick, 

rascli verjiingt, mit kraftiger rundlicker Sckneide kinten, nickt ab- 

geniitzt. Pt_3 fehlen spurlos. P4 mit 9,6 mm hokem Protoconid, zwei 

inneren perlformigen Sekundarhockern von je 5 mm Breite und Lange. 

Der Talon kat eine Hypoconidsckneide, vom Entoconid keine Spur. 

Der Mx kat ein 6,2 breites, 5 mm langes kraftiges Paraconid. Proto- 

und Hypoconid sind abgekaut. Metaconid mit Sekundarlioeker vorn 

und kinten. M2 mit ausserem Basalwulst und Sekundarkocker kinter 

Meta- und Entoconid, letzteres 8 mm kock. Ms grob gerunzelt. 

Talonid aussen stark, innen schwach konvex. Der kintere Ast misst 

vom Mg lingual bis zur hinteren Condylusmitte 101 mm. (Sieke 

Tafel Y Fig. 5.) 

Nr. 2 der Tabelle B 3. Reclite Halfte. Condylusrand und Pro¬ 

cessus coronoideus feklen; altes Exemplar. Ursus spelaeus vor sibyllinus 

E. Fraas (Nr. 9991). Parallelogramm- oder mesognatke Form. Ast- 

koke vor P, 59, kinter M2 61. Processus angularis abgebrocken. 

Sympkyse steigt bei 35° aufwarts, ikre Ankaftflacke massig rauk. 

Incisiven weggefallen. Alveole des J3 direkt am Canin, der Zalin muss 

ikm angelegen kaben. J, muss vorgesessen kaben. An der Stelle der 
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P2 und 3 eine Alveolarfurche. P4 und folgeu.de Backenzahne sehr ab- 

gekaut, namentlich an der ausseren Krone. Die beiden inneren Sekundar- 

hocker woblausgebildet. Bei Mx war der Sekundarhocker zwischen 

Meta- und Entoconid stark entwickelt. Bei M2 und M3 sind nur die 

Umrisse geniigend erlialten geblieben. B-Form! 

Nr. 3 der Tabelle B 3. Ursus spelaeus B-Form = sibyllinus 

E. Fraas aus dem Hohlestein. Mesognatli. Processus angularis grob 

gebaut, 19 mm lang. Symphyse zunachst bei 20° aufsteigend. Incisiven 

ausgefallen. J2 neben dem hart vor dem Canin gesessenen J3. Die 

Krone des Canin bis auf ein Dritteil weggeschliffen, letzteres erker- 

artig stehen geblieben. Dicke 22 mm. Pi—3 fehlen. P4 mit Sekundar- 

hockern. Molaren stark angekaut, Basalwiilste bei M4 und 2 aber vor- 

handen. M3 hinten zugespitzt. (Siehe Tafel VI Fig. 3.) 

Nr. 4 der Tabelle IJ 3. Ursus spelaeus A-Form, Hohlestein. 

(Nr. 61.) Grosse linke hypselognathe Kieferhalfte. Die Incisiven sind 

ausgefallen, desgleichen der P4, sonst vollstandig und sehr wohl er- 

halten. Ast bei M3 am liochsten, in einem Winkel von 33° nach dem 

Angulus aufwarts gescliwungen. Diese Form gilt als der eclite typische 

Hohlenbar; sie stellt das ausserste Extrem der Entwicklung dar, wobei 

das Tier die bedeutendste Grosse und Male erreichte, um dann auszu- 

sterben, analog dem Dinotherium giganteum. Der Angelus-Fortsatz ist 

hier kurz, zierlich, schlank, aufwarts gebogen, der Abstand seiner Spitze 

von dem mit dem Condylus gebildeten Winkel 18, bei beringianus 17, 

bei Ursus arctos aus Polen (Nat.-Kab. Stuttgart) 16 mm. Die Symphyse 

steigt bei 45° aufwarts, innen sehr grobkornig. Incisiven ausgefallen. 

Der J3 stand fest am Canin, daneben, nicht nach hinten gertickt, der 

J2, etwas vor diesem der J4. Canin konisch, gebogen, mit Ruekscbneide, 

42 hoch, 28 mm dick. Pt_3 fehlen, die Liicke besitzt einen starken 

Grat. P4 ausgefallen. M4_3 stark abgenutzt. 

Nr. 5 der Tabelle li 3. Kechte Kieferhalfte derselben Form. 

Hypselognath. Ast zwischen M2 und M3 am hochsten, daselbst in 

einem Winkel von 30° nach dem Processus angularis aufwarts ge- 

schwungen. Letzterer derb und breit bei einer Lange von 24 mm. 

Symphyse bei 45° steigend. Der Kiefer ist sehr roll ausgebildet, mit 

kraftigen Muskelansatzen. Incisiven ausgefallen, die Alveolen beschadigt; 

die von J2 steht um 65 mm zuriick, die des J3 ganz vorne am Canin. 
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Letzterer fast bis auf die Wurzel abgeniitzt, 29 mm dick, P4_3 feblen; 

Knocbengrat des Diastema. P4 mit niedergekautem Protoconid und 

inneren Sekundarhockern. Bei M4_3 sind die Ki’onen niedergekaut. 

(Siehe Tafel YII Fig. 4.) 

Nr. 6 der Tabelle B 3. Recbte Halfte aus der Charlottenhohle 

bei Htirben (Nr. 8374). Hypselognath. Ast bei M3 am kocksten, in 

einem Winkel von 30° zum Angulus aufgebogen, dessen Fortsatz weg- 

gebroclien ist. Symphyse steigt bei 45 °, innere Flacke sehr grobkornig. 

Incisiven ausgefallen. Alveole des J, vorn, J2 riickwarts, des J3 vom 

am Canin. Caninkrone um mekr als die Halfte abgenutzt. Dicke 29 mm. 

P4—3 feblen. Alveole des P4 zeigt, dass die Wurzeln zusammenliefen. 

M4 angekaut. Paraconid kraftig, 5 mm lang und breit, Sekundarkocker 

vor Meta- und Entoconid. Basalwulst bei M4 und M2. M3 kinten 

stark abgerundet. 

Nr. 7 der Tabelle B 3. Im Mainzer Museum verglick ick die 

reckte stark kypselognatlie Kieferhalfte eines alten Tieres, angeblick 

aus Ungarn. Die Ausbildung ist sehr kraftig, der Processus angularis 

abgebrochen, am Grande 20 mm breit. Sympkyse steigt zunachst bei 

30° aufwarts. Incisiv-Partie abgebrochen. Caninalveole von 35 mm 

grosstem Durckmesser. P4_3 feblen. Alveole des P4 und M4. M2 

Zacken niedergekaut nebst dem kinteren Sekundarkocker, der kraftig 

gewesen. Starker ausserer Basalwulst. M3 grobkornig, Talon aussen 

konvex (typisch). 

Nr. 8 der Tabelle B 3. Unterkiefer des Hoklenbarenskelettes aus 

Makren vom sibyllinus-Typus. Derselbe ist vorwiegend mesognatk, wie 

auck der Scliadel mekr meso- als kypselometop befunden wird. Die 

Ausbildung des Kiefers ist, dem mittleren Alter des Tieres entspreckend, 

kraftig. Die Incisiven haben breiten Talon, die Canine sind konisck, 

kraftig, die Backenzaline M4_3 auf der Krone tiicktig angekaut, der 

kiefereckte linke P4 hat starke Sekundarhocker. Bemerkeuswert 

ist das Vorkommen einer kraftigen Alveole des P2 links- 

seitig. (Vergl. Nr. 22 aus Dresden.) 

Nr. 9 der Tabelle B 3. Junges Tier, reckte Kieferkalfte. Der 

Yorderrand des Processus coronoideus ist gleicli dem Condylus und dem 

Processus angularis weggebrocken. Schmacktig, kaum mesognatk. Die 

Alveole eines Milckzakns ist an der Stelle des P2 nock konserviert. 
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Canin stark, konisch. P4 mit breiten niederen Sekundarhockern. M4 

ausgefallen. M2 und 3 reich und grob gerunzelt oder gekornelt, intakt. 

Nr. 10 der Tabelle B 3. Ein mesognatber Unterkiefer von Ursus 

spelaeus aus Lehm, unbekannten Fundortes, im stadtischen Museum zu 

Weimar mit den Alveolen der Incisiven. Die des Jt sitzt vor, J2 

dahinter und J3 daneben. Canin mit abgeniitzter Spitze. P4_3 feblen. 

Mi 3 stark abgekaut. Hinter M3 ist der Ast abgebrocben. Canin- 

dicke 24 mm. Riickschneide abgerundet. Sympbyse sebr kraftig, 

105 hocb, 45 mm breit auf der rauhen Anhaftflache. 

Nr. 11 der Tabelle B 3. Sehr altes Tier, hochgradig hypselognatb. 

Angeblich aus der Grotte de l’Herm in Frankreich, wobl jedocb aus 

Flussand, worauf die zahlreichen Mangan-Dendriten schliessen lassen. 

An der Stelle des P2 befindet sicb eine Alveole, die wobl eher einem 

Milcbzabn, liocbstens einem verkummerten P2 zuzusclireiben sein mag. 

Canin abgebrochen, P4 desgleicben. M, ausgefallen, M2 und 3 bis auf 

die Wurzeln niedergekaut. Processus coronoideus und Innenseite des 

Condylus abgebrocben. Processus angularis stebt hochkant, ist kurz, 

krumm-spornformig. Mainzer Museum. (Yon Dr. Krantz in Bonn.) 

Nr. 12 der Tabelle B 3. Fragment aus der Knochenhoble von 

Steeden, untersucbt im Museum zu Wiesbaden. Rechte Halfte. Die 

vier Backenzahne erbalten. Das Talonid des M3 aussen konvex, Kau- 

flache grobgerunzelt. M2 mit scbwacbem Basalwulst. Bei dem M4 

das Paraconid 5 lang, 7 mm breit, zwiscben ibm und dem Metaconid 

zwei Sekundarbocker bezw. Metaconid dreizackigl Der Sekundarbocker 

vor dem Entoconid grosser als letzteres, 7 lang, 5,8 mm breit. Ento- 

conid nur 5,8 lang, starker ausserer Basalwulst. P4 mit kraftigen 

Sekundarhockern und hobem Talon. Protoconid 10,5 mm liocli, Hypo- 

conid 8,2 mm. Entoconidschneide. Die Lange des M4 -f- M2 M3 

betragt 88 mm. 

Nr. 13 der Tabelle B 3. Linkes Kieferstiick mit M3 und M2 nebst 

der Alveole des Mt von einem alten Tiere. Die Zabnreibe betragt ein- 

scbliesslicb der Alveole 90. Die Zahne sind stark abgekaut. 

Nr. 14 der Tabelle B 3. Recbtes Kieferstiick mit dem M2, M4 

und P4, gleicbfalls von einem alten Tiere. Das etwas angekaute Pro¬ 

toconid des P4 ist 9,5 mm boch, dessen Hypoconid 7, sein Paraconid 

7,5 mm. Sekundarbocker Nr. 1 warzenformig; Nr. 2 besser entwickelt. 
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Nr. 15 der Tabelle B 3. Linkes Kiefersttick mit dem M4 und 

P4 von einem alten Tiere. Das Paraconid des M4 ist 5 lang, 7,8 mm 

breit, Proto- und Hypoconid tief niedergekaut. Der P4 bat die Talon- 

partie nicht entwickelt. — Bei losen Backenzahnen zeigt sich das Talonid 

des M;J stets aussen konvex vorquellend — ein Ckarakteristikum der 

Hohlenbaren. Die Wurzeln pflegen bei M3 miteinander zu verwachsen; 

die vordere ist 9,5, die liintere 17,6 mm dick. Bei H2 ma£ icb fiir 

die vordere 10,6, fiir die liintere 14,6, ilire Hohe 26,4 mm. 

Spelaearctos arctoideus (Blumenback). 

Zwei aus der Grotte de l’Herme in Frankreich von Dr. F. Kraatz 

in Bonn erbaltene Unterkieferhalften gehoren dieser Form an. Nr. 1, 

eine linke Halfte, ist scliwach mesognath, der Canin irn Vertikalschnitt 

aussen weggebrocben, so dass nur die innere Halfte stehen blieb. Sanft 

gebogen, nicht derb-konisck. Alveole des Px vorlianden, P2 und 3 fehlen. 

P.t mit drei kleinen, nur durch eine schmale Fimcbe vom Protoconid ge- 

trennten Sekundarhoekern. Alle Backenzahne sehr wokl erhalten, kaum 

aussen etwas angekaut, M2 und M3 mit sehr glatter Kauflache und nur 

schwachen Satteln und Runzeln, nicht wie bei Ursus spelaeus. Ausser- 

dem stehen die drei Alveolen der Incisiven genau nebeneinander, 

die des J3 vor dem Canin. Nr. 2. Etwas alteres Exemplar mit mehr 

angekauten Backenzahnen. Der Processus coronoideus ist wohlerhalten, 

sein Hinterrand ganz senkrecht. Processus angularis schrnal, gekriimmt 

wie bei Ursus arctos. Alle drei Alveolen der Incisiven schnurgerade 

nebeneinander, die des J3 vor dem Canin. Grosse Alveole des P4. 

P2 und 3 fehlen. P4 und M4 ausgefallen. M2 und M3 mit sehr glatter, 

fast intakter Ivauflache, die gleich derjenigen des vorgenannten Kiefers 

durch die flachen Sattel und die sehr sparliche Runzelung sich selii’ 

von denen des echten Hohlenbaren (Ursus spelaeus R.) unterscheidet. 

Ursus (Spelaearctos) arctoideus ist offenbar eine zwischen 

der engeren Ursus arctos-Gruppe und der Spelaearctos- 

Gruppe formal vermittelnde Spezies. Durch die Sekundarhocker 

des P4 zaklt sie schon zur letzteren Gruppe. 

Uber die Arctos-Gruppe. 

Es erubrigt liier nocli das Material fossiler und recenter Baren 

dieser Gruppe vorzufiihren, die offenbar direkt aus der Etruscus-Gruppe 
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sich abgezweigt hat unter Beibehaltung einiger alterer Ckarakteristika, 

welche bei den ausgestorbenen Asten Ursus Deningeri einer- und Ursus 

spelaeus andererseits in Wegfall gekommen waren. 

A. Fossile und historische Formen. 

1. Ursus arctos subfossilis von Middendorf. Unter der Be- 

zeichnung Ursus priscus Goldf., gefunden 1870 im Hohlefels, sandte 

das Kgl. Naturalienkabinett in Stuttgart eine rechte Unterkieferkalfte 

dieser Form, die einem jungen Individuum zugehorte. Die liintere 

Partie fehlt. Die Symphyse steigt bei 30° aufwarts und wird spater 

senkrecht. Die Incisiven sind schwach gewesen. Yon ist keine 

Alveole vorhanden, die von J2 stebt hinter derjenigen des J3. Der 

dritte Incisiv lag der inneren Yorderkante des Canin an. Der Canin 

ist leider sekr verletzt, koniscli, gebogen, kraftig, 28 mm dick im Durch- 

messer. Der P4 stand dicht bei dem Canin, ist dock seine Alveole 

sogar in dessenWurzel eingefrast. P2 und P3 fehlen ganzlich. P4 mit 

Paraconidwulst und mit Schneide. Sein Protoconid 10,2 mm hoch, 

Hypoconid und Entoconid, beide als 4 bezw. 4,5 mm kohe Hockercken 

hervortretend. M, aussen und hinten angekaut, kraftig, sein Paraconid 

5 mm lang, die Krone aussen 12, innen 8 mm hoch. Die Sekundar- 

hocker sind wohl entwickelt, bis 4 mm lang, Basalwulst sekr stark. 

M2 mit sekr kraftigem Paraconid und Metaconid, die Krone bei letzterem 

9,8 hoch. Zwischen diesem und dem Entoconid steht ein 5 mm langer, 

sekr kraftiger Sekundarhocker. Aussenwulst sekr kraftig. M3 hat eine 

nack hinten allmaklick verjiingte KaufLacke, deren Runzeln gross 

und gut entwickelt sind. (Siehe Tafel YIII Fig. 6.) 

2. Ursus arctos subfossilis von Middendorf aus dem „Heppen- 

lock“ bei Hedingen (1870). Unter Nr. 7593 im Kgl. Naturalienkabinett 

zu Stuttgart mit der Bezeichnung „Ursus arctos L“. Rechte Ivinnlade 

mit der Alveole von M2, bei M3 leider abgebrocken. Incisivenpartie 

defekt. Symphyse bei 30° ansteigend. Canin stark nack aussen und 

riickwarts gebogen, 26,2 mm dick. Schneide flach konvex. Kraftige 

Alveole des P4 am Grunde des Canins. An Stelle des P2 nur eine 

Alveolarfurche. P3 fehlt spurlos. P4 mit Paraconidwulst, Protoconid 

hinten angekaut, Krone daselbst 10 mm hock, mit Hockercken an der 

Stelle des Metaconides und mit Hypoconidsckneide, jedoch alle diese 

Elemente nur schwach ausgebildet. Mi mit kraftigem Paraconid, das- 

v. Reichenau, Die Carnivoren aus den Sanden von Mauer u. Mosbach. 18 
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selbe ist 5 lang, 7,8 mm breit. Sekundarbocker kraftig, mit vorstebenden 

Nebenbockercben 4 lang, binten 3 mm breit. Yorderer ausserer Basal- 

wulst am Hypoconid. 

3. Ursus arctos, Beilsteinboble (1895). Kgl. Naturalien- 

kabinett zu Stuttgart. Nr. 9043. Scbadel. Scbadelkapsel bei den 

Scblafenbeinen abgebrochen. Nalite verwacbsen. Yom Hinterrand des 

Palatinum bis zu den Incisiven 172 mm lang. Breite an der Wurzel 

der Canine aussen 75. Starke Alveole des P4 an der Caninwurzel. 

An Stelle des P2 nur eine Alveolarfurcke. P3 Alveolen zweiwurzelig. 

P4, Mt (siehe Tabelle B 4) M2 stark gerunzelt (wie bei den Hoblen- 

baren), Talon gross, zugespitzt. Alveolarbreite der Incisivenreibe 43 mm. 

Yom Vorderrand des Canin bis Hinterrand des foramen infraorbitale 

84 mm. Canin 19,5 mm im Durchmesser, scblank, mit scbwacber 

Yorder- und scbarfer Riickscbneide. Augenboble 45 mm bocb. Scbadel- 

breite am Processus postorbitalis 88, Nasalbreite 32 mm. Die Backen- 

zabne sind im Yerbaltnis zum Scbadel ungemein gross, stark, kraftig. 

Der M3 verjiingt sicb erst am Ende des Talons; binter dem zweiten 

Hooker besitzt er nocli 17 mm Breite. Die Mittellinie auf der Kau- 

flacbe zwiscben dem Aussen- und Innenbocker erstreckt sicb nur bis 

zum abgeschniirten zweiten Hooker. 

Der Unterkiefer, dessen recbte Halfte vorliegt, fallt gleicb- 

falls durcb ein relativ starkes Gebiss auf. Die bintere Kieferpartie ist 

dagegen ungemein scliwacb entwickelt. (Siebe Tafel YIII Fig. 5.) 

Yom Hinterrand des M3 bis Hinterrand des Condylus betragt 

die Entfernung nur .... . 99,3 o/0 der Lange der Molarenreibe. 

dagegen beim Beringsbar . . . 105,8 V n 77 77 71 

„ „ Kamtscbatkabar . . 123,7 n 71 77 77 77 

„ „ polniscben Bar . . 140,0 n 77 77 77 71 

v „ Cbarlottenhohlenbar 150,6 n 77 77 77 77 

„ „ A-Hoblenbar . . 155,3 n 77 77 77 77 

Die Molarenreibe im Yerbaltnis zur Gesamtliinge des Kiefers betragt 

30,5 o/0 beim Beilsteinhoblenbar 

32,1 
77 77 

Beringsbar 

27,8 
77 77 

Kamtscbatkabar 

26,7 77 77 polnischen Bar 

25,4 
77 71 

Cbarlottenbolilenb ar 

24,3 
77 77 

A-Hoblenbar. 
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4. tfrsus arctos L. (Portis) von Tanbach bei Weimar. Material 

aus dem stadtischen Museum daselbst, mit Erlaubnis Grossberzoglicber 

Biirgermeisterei zur Verfiigung gestelltvon dem Kouservator der Samm- 

lungen, Herrn Oberlehrer Moller. YomScliadel erhielt icb uur Ober- 

kieferbrucbstiicke zur Untersuchuug. Dieselben eriuneru zum Teil selxr 

an den Kamtschatkabaren (Ursus piscator Pucheran), eine Lokalrasse 

des braunen Baren, der so boclist variabel ist. 

Nr. 2202 ist eiu Fragment der liuken Halfte, die Incisiveu uud 

Canine sind in Wegfall gekommen, denn der vordere Teil des Maxillare 

und Praemaxillare ist abgebrocben. Die Alveolen von Px und P3 sind 

vorbanden, ebenso die Backenzahnreilie = P4 -f- -f- M2. Yom 

Alveolarrande iiber dem Einsclmitt von Mx bis zum Oberrand des Nasale 

betragt die Hohe 97, genau eben so viel, wie bei dem Scbadel eines 

sebr alten Piscator im Mainzer Museum. 

Nr. 1276. Das linke Maxillare mit P2 (?), P3, P4, Mj und M2. Die 

Zabnreibe ist ebenso konvex nacli aussen gebogen, wie bei Piscator. 

Nr. 1279. Das linke Maxillare mit Mj und M2, davor und dabinter 

abgebrocben. 

Nr. 1276. 

Nr. 1269. 

Nr. 1275. 

Nr. 1268. 

Nr. 1276. 

Nr. 1278. 

Nr. 1277. 

Mj und M2. 

Yon Unterkiefern: 

Der Sekundarbocker des Mj ist wohlentwickelt, desgl. der aussere 

Basalwulst des M2. 

Nr. 1308. Linke Halfte mit den Alveolen der Incisiveu, dem 

Canin, der Alveole des Px, dem P4, M4 M2 und M3, dahinter ab¬ 

gebrocben, mesognatb. 

Nr. 1309. Linke Halfte mit den Alveolen des Canin und der 

Backenzahnreibe, binter der letzten abgebrocben. Mesognatb. 

Das recbte Maxillare in gleicher Yerfassung. 

Das linke Maxillare ebenso. 

Das recbte Maxillare ebenso. 

Das rechte Maxillare mit M2. 

Das recbte Maxillare mit M2 und verletztem M, 

Das recbte Maxillare mit Mx und M2. 

Ebenso, 1425 desgl., 1426 das linke Maxillare mit 

U1 * 

18* 
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Nr. 1307. Reckte Halfte mit den Alveolen des Px, P3 und P4, 

dem Mn M2 und Alveole des M3, der Condylus ist abgebrocken. 

Chibamalognatb! 

Nr. 1351. Linke Halfte mit der Alveole des Px, dem P4, Mn M, 

und M3. Aucb der letztere ist angekaut, kinten nickt verjiingt, sondem 

wie bei Piscator gleick dem vorderen Abscknitt kalbkreisformig ab- 

gerimdet. 

Nr. 1305. Reckte Halfte: Alveolen des Px, P4, Mx, M2 und M3, 

Processus coronoideus und Condylus vorhanden! 

Nr. 1311. Desgleicken mit Alveolen der Incisiven, abgebrockenem 

Canin, der Px-Alveole, dem P4, den Alveolen des Mx und M2, dem 

M3; dakinter abgebrocken. Cktliamalognatk ! 

Nr. 1972. Reckte Halfte mit dem P4, Hx und M2 nebst der 

Alveole des M3, davor und dakinter abgebrocken, ebenso ist der Unter- 

rand in Wegfall gekommen. 

Nr. 1283. Linke Halfte mit der Alveole des P3, kalbem P4, dem 

Mj, M2 und M3, dakinter abgebrocken. 

Nr. 1274. Linke Halfte mit abgebrockenem Canin, der Alveole 

des Pj, dem P4, dem Mn M2 und M3, dakinter abgebrocken. Der 

M3 ist kinten stark verjiingt und lang ausgezogen im Gegensatze 

zu dem M3 bei Nr. 1351. Bei den von mir untersuckten Zaknen 

des recenten Ursus arctos befindet sick die Ivonvexitat des Randes 

auf der anderen Seite des Zaknes, so dass der Hnke Ms des 

Taubackers fur den reckten Zalm des Ursus arctos gekalten werden 

wiirde! 

Nr. 1270. Linke Halfte mit M1; der Alveole des M2 mit der 

vorderen Wurzel, Abbruck dakinter. 

Nr. 1272. Linke Halfte mit dem M2, das Fragment kat sekr 

starke Muskelansatze und gekorte einem sekr kraftig ausgebildeten 

Individuum an. 

Nr. 1271. Reckte Halfte mit der liinteren "Wurzel des P4 und 

dem Mj, Abbruck davor und dakinter. Drei lose P4, drei lose 

Molaren. 

Einige Fragmente ganzer, d. k. ungetrennter Unterkiefer zeigen 

folgende Aknlickkeit mit dem Ivamtsckatkabaren: 
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Vorderes Unterkiefer stuck Unterkiefer 

von Taubach reohte 
Halfto 

des 
Kamtschatka- 

(Museum Weimar) eben- baren 
daher (Museui n Mainz) 

Nr. Nr. 
alt 1321 1312 1282 1281 1280 1451 jung 

Symphysenlange obenher bis an Jx . 64 68 74 71 70 56 
„ untenher bis Vor- 

derrand. 90 97 97 . . . 96 86 

Breite des Corpus mandibulae bei den C 68 74 72 67 63 • 72 62 

„ der Incisivenreibe (Alveolen) 32,5 37,5 35 32 32 . 36 36 

„ des Corpus hinter Pi ... . 57 55 57,5 57 • . 62 49,2 
oben oben oben 

Die Sympbyse ist vorn. Convex konvex 
flach 
unten 

flach 
unten . flach 

unten 
konvex 

konvex konvex konvex 

Breite zwischen den l\ ..... 
Durchmesser der Caninkrone (von vorn 

32 36 33 36 33 • 36 29 

nach hinten). 23 c.24 . . . 26 21 22 

Abstand der beiderseitigen Alveolar- 

rander zwischen P, und Mi . . . 53 . . . 60 50 

Abstand des P4 vom C. . 50 . . . 44 50 44 

Hohe der Caninkrone aussen . . . • • • • • 38 • 34 

Aus Obigem geht hervor, class der Typus des Kamtschatkabaren, 

(Ursus piscator) niclit (mit Lydekker!) zu verwechseln mit dem 

Beringsbaren, sclion unter den Taubacber Baren vertreten war. 

5. Ursus arctos L. von Wildberg in Sachsen, aus Lehm „iiber 

der Eh. antiquitatis-Schicht“ nach Deichmuller, im Mineralog. Museum 

zu Dresden. S chad el, linke Halfte mit Ausschluss des Jochbogens. 

Gesamtlange 360 mm. Augenholilenhohe 46. Canin ausgefallen, der 

auf der lingualen Seite tief niedergekaute P4 vorhanden, zwei starke 

Alveolen fiir P4 und P3 von einem Durchmesser von 7 mm, von vorn 

nach hinten gemessen (Langsachse des Schadels). Nahte durch Ver- 

wachsung samtlich vollstandig verschwunden. Nasalia tief mulden- 

formig, Prontalia gar nicht. Cristae schwach entwickelt, es liegt ver- 

mutlich ein weiblicher Schadel vor. 

Der Unterkiefer zeigt in den (vorn ausgebrochenen) Alveolen, 

dass die Incisiven eng gestellt waren. Breite bei den Caninen (labial) 

57 nun. Canin (Spitze erganzt) 34 hoch, 22 mm im Durchmesser, 

hinten und namentlich lingual tief ausgenutzt, jedenfalls von den 

dritten Incisiven des Oberkiefers. P4 beiderseits vorhanden, knopf- 
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formig, 7,5 lang, 5 mm breit. Alveolenrudimente von P2. Die P3 

feblten. P4 ganz wie beim recenten Ursus arctos, Spitze abgekaut. 

Bei Mj die Krone fast und bei M2 ganzlich abgekaut. M3 feblte schon 

bei Lebzeiten, wie die zugewachsene Alveole zeigt. 

6. Ursus arctos (fossilis). Unterkiefer, ausgegraben vom Eektor 

Lieser aus Eemscheid im Hunsriick. Die Farbe der recbten Unter- 

kieferhalfte ist die des Eoteisensteins; beim Ausgraben wurde das 

Stuck leider stark beschadigt, so ist der Processus coronoideus und 

der Condylus abgebrochen, desgl. die Krone des P4 und der vordere 

Abschnitt des M1, ferner der M3 mit einem Stuck des Kieferastes, 

welches dieWurzel geborgen hatte. 

Die Incisiven standen sehr eng, wie die Alveolen lehren, denn der 

Jj stand vor dem J2. Der Canin ist erhalten, hakenformig, lingual 

stark durch Gebrauch ausgeschliffen. Alveole von Px kraftig entwickelt. 

Mj und Mo gehorig abgenutzt. Der Ast selbst ist nebst seiner Sym- 

pliyse kraftig entwickelt, fast mesognatk. 

7. Ursus arctos aus kistorischen Zeiten, keimisck im nieder- 

rheinischen Schiefergebirge. Eektor Lieser grub einen ganzen Sckadel 

eines nahezu erwachsenen Baren aus einer Mulde, die Scklacken und 

eine irdene Pfeifenrohre entkielt. Yon diesem Sckadel gelang es ihm 

nur, die Gaumenplatte mit dem Gebiss zu bergen. Das Stuck gelangt-e 

in den Besitz des Mainzer Museums. Die Incisivenpartie ist weg- 

gebrocken. Alveolen von Px und P2, tadellos erhalten der Canin, P3, 

P.j, Mx und Mo vollig intakt! Das Individuum muss ein wildes Tier 

gewesen sein und stammt jedenfalls von einer Jagdbeute. Dazu ein 

P4 des Unterkiefers. 

8. Das Altertumsmuseum in Mainz besitzt aus einer romiscken 

Sckickt des Kastrich den Sckadel eines jedenfalls auck wilden Baren, 

wie das prachtige Gebiss schliessen lasst. Derselbe mag gegeniiber im 

Taunus geliaust haben imd besass eine bedeutende Sckadelgrosse. Ein 

sicheres Mall des verletzten Stiickes ist die Entfernung vom Hinter- 

rand des Meatus auditorius bis zur Spitze des Canin, welcke 

bei dem rheinisclien Bar betragt. 280 mm 

bei dem russischen des Mainzer Museums. 270 „ 

bei dem polnischen des Stuttgarter Naturalienkabinetts 275 „ 

bei dem russischen des Wiesbadener Museums . . . 272 „ 

bei dem Beringsbaren des Stuttgarter Museums . . 295 „ 
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B. Jetztlebende Baren. 

1. Schadel des braunen Baren im Museum zu Wiesbaden, sicher 

wildes Tier. Vollstandiges Gebiss. Die P2 fehlen vollig, Canin lang- 

gestreckt, scharfscbneidig. Der Unterkiefer tragt eine Schusspur. 

Canin am Grunde dick, dann rasch Yerjiingt. 

2. Schadel nebst Unterkiefer vom braunen russischen Baren aus 

den Forsten des Fiirsten Wittgenstein, wohl erwachsen, aber jugendlich, 

Selir flachstirnig. Linksseitig oben alle Pramolaren vorhanden, rechts- 

seitig fehlt Px. Unterkiefer clithamalognath, linksseitig mit Px und 

P3, recbtsseitig obne vordere Pramolaren. Museum Mainz. 

3. Schadel nebst Unterkiefer vom polnischen Baren (Minsk) 

Ursus arctos L. b) Zarnowki. Die Mitte des Schadeldaches, bestehend 

aus der Hinterpartie der Frontalia und dem Yorderrande der Parietalia, 

ist liber der Kronennaht liochgewolbt bei dieser Passe. Die Zahne 

des Unterkiefers sind sehr kraftig entwickelt, die Incisiven samtlich 

mit kleinem Talon versehen, der Canin am Grunde dick, gekriimmt, 

von der Halfte an starker verjiingt bezw. zugespitzt, mit starker 

Schneide. Px diclit am Canin, 6,5 lang, 4,5 mm breit, wie bei dem 

Baren aus der Beilsteinhdhle; iiber die Mitte verlauft eine Schneide. 

P2 und P3 fehlen vollig im Gegensatz zum Oberkiefer, wo P2 durch 

eine Alveolarfurche markiert ist, der P3 7 lang und 6 mm breit ist. 

Die Kauflachen der Backenzahne sind wenig gefaltelt oder gerunzelt; 

der M3 ist ziemlich klein. Bei Mx des Unterkiefers ist das Protoconid 

8,6, das Hypoconid 6,9 mm hoch, beide Sekundarhocker sind gut ent¬ 

wickelt, ebenso der Basalwulst aussen am Hypoconid, letzteres gilt 

auch fur M2. Aus dem Vergleich der Barenschadel ersieht man, dass 

es zuweilen sehr gewagt ist, aus der Grosse der Zahne oder 

selbst der Zahnreihen Schliisse auf die Grosse des Kopfes 

oder gar auf diejenige des ganzen Tieres begriinden zu 

wollen. (Kgl. Nat.-Kab. Stuttgart. Siehe Tafel I Fig. 2.) 

4. Zwei Schadel des Alpenbaren, zur Ansicht gesandt von 

Prof. Dr. Studer in Bern. Der Schadel des mannlichen Individuums 

tragt die Bezeichnung auf der Gaumenplatte: Ursus arctos L. ad. von 

Jager Spinal sen. 1874 erlegt. Bundten. Collect. Challande. Er ist 

ziemlich flach, Px vorhanden, fur P2 eine Binne, P3 jederseits oben. 

Obere Canine mit scharfer Schneide. Der weibliche Schadel gehorte 
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einem kummerlich ernabrten Individuum an und ist noch flacber. Beide 

Scbadel sind klein, wie denn die Alpenrasse iiberbaupt infolge un- 

genugender Ernabrungsverbaltnisse und fortgesetzter Verfolgung, so wie 

unausbleiblicber Inzucbt an Grosse sehr binter den Flacblandbaren 

zuriickstebt. Verbaltnismassig gross sind die Canine. 

5. Ursus arctos L. var. piscator, der Fiscbbar aus Kamtscbatka. 

Das Mainzer Museum erhielt den Scbadel eines alten, senilen und eines 

fast erwachsenen, jugendlicben Tieres von dort, neuerdings aucb kam 

ein solcher in das kgl. Naturalienkabinett von Stuttgart. Ibn zeicbnet 

die Breite des Jochbogens besonders aus, dann die binten abgerundeten 

letzten Molaren, die bei dem gewobnlicben Baren verjxingt sind. Fber- 

baupt sind die Zabne verbaltnismassig klein, die Incisiven werden 

stark abgescbliffen (durcb Krauterweide). Das Biesentier wird als sehr 

gutmiitig gescbildert, besonders von dem alten Steller (Reise naeb 

Kamtschatka). Bei dem Scbadel des alten Individuums fallt im 

Gegensatz zu dem Beringsbar die Ktirze der Gesicbtsknocben, Nasalia 

und Praemaxillaria, in die Augen. Zwiscben den Augenhoblen beginnt 

eine Mulde, welche sicli in der Langsacbse uber die ganzen Frontalia 

fortsetzt. Der erste Anbbck ist gleicb dem eines Hoklenbaren. Die 

Breite ist sebr auffallend. Alle Nabte sind ganzlicb mit den Knocben 

verwacbsen. Der Scbadel bat ein robes Anseben infolge der sekundaren 

Entwicklung der Muskelansatze, ein Zeicben fur sebr starke und sebr 

alte Tiere. Die Zabne steben nicbt im Verbaltnis zum Scbadel, sondern 

erscbeinen als klein, beinahe zierlicb. Von Incisiven besitzt das greisen- 

bafte Stuck den linken J3 nicht mebr, derselbe scbeint ausgebissen zu 

sein; die ubrigen sind bis auf den Ernahrungskanal, ja bis zum Grunde 

der Krone niedergekaut und teilweise karios. Die beiden Canine sind 

an der Spitze abgenutzt, der recbte ist aucb karios geworden, der bnke 

vorn senkrecbt sebr stark angescbliffen. P, und P3 vorbanden, von 

ziemlicli gleicben Dimensionen, P2 feblte. Backenzabnreibe bogen- 

formig nacb aussen ausladend. M2 ziemlicli reichlicb gerunzelt. 

Der Unterkiefer zeigt eine zunacbst wenig (30°), spater steil 

ansteigende Symphyse und kurzen und breiten Processus angularis. 

Die Wurzeln der J2 standen sebr weit zuriick, sie sind langst aus- 

gefallen, wie die Alveolenbeschaifenbeit lelirt. Die J3 sind gesund, 

tief niedergekaut, die JL baben entblosste Pulpen. Die Px—3 feblen, 

docb miissen die Px vorbanden gewesen sein, weil deren Alveolen ganz 
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roll zugewuchert sincl. P4 riickwarts gerichtet, die M3 lingual aus der 

Beihe vorspringend, hinten stark abgerundet. Die Molaren sind scliwack- 

hockerig. Der Ast ist mesognatk. 

Das jugendlicli kraftige Tier, von welchem ein anderer Schad el 

des Mainzer Museums herriihrt, zeigt noch nicht so auffallende Ver- 

breiterung des Schadels, ebenso sind die Orbita nicht so erhoben, die 

Mulde ist noch seicht. Das Gebiss ist in vortrefflichem Zustand. Die 

Incisiven sind allerdings angekaut. Schone Canine mit abgerundeter 

Schneide sind vollig intakt geblieben. Beim Unterkiefer ist der 

Processus angularis noch schlank und spornformig aufwarts gebogen, 

die Symphyse steigt bei 30° aufwarts. Canin gleichmassig verjiingt, 

schwach gekrummt. Von Incisiven greift die "Wurzel des kleinen J, 

weit zuriick, der J3 hat Talon. Der Px steht dicht am Canin, ist 

knopfformig, 6,2 lang, 5 mm breit (bezw. 5,2:4,0), P2 und P3 fehlen 

ganzlich. P4 mit Paraconidansatz, Hockerchen und Schneiden. Mx hat 

kraftiges Paraconid, einzackiges Metaconid, vordere Sekundarwarze 

nur angedeutet, dagegen Sekundarhocker zwischen Meta- und Ento- 

conid gut entwickelt, Basalwulst nur angedeutet. Protoconid 10,2, 

Hypoconid 9,1 mm hock. M2 mit dreizackigem Metaconid, kraftigem 

Sekundarhocker (4 mm lang und breit). Basalwulst fehlt, Kauflache 

sehr glatt und einfach. M3 rundlick mit sehr glatter Kauflache. 

Diese bei den breitgesichtigen Fischbaren sind Ursus 

piscator Pucheran und mit Ursus beringianus nicht zu iden- 

tifizieren, wie Lydekker getan hat1). Vergleiche die Tabellen 

A 2 und B 5. 

6. Ursus yesoensis Lydekker. Der Yesobar schliesst sich enge 

an die vorige Form an und erscheint als dessen „vikarierendeu Art, 

wie mich ein Schadel aus dem Kgl. Naturalienkabinett zu Stuttgart 

belehrte. Mit dem kleinen japaniscken Kragenbar hat er keine nahere 

Yerwandtschaft. Das vorgelegene Exemplar stammt von einem sehr 

alten Tier. Der Schadel ist breit, wie bei piscator. Von Px sind die 

Alveolen zugewachsen, von P2 ist der linke vorhanden, 3 lang, 3,5 mm 

breit, stiftformig, rechts Alveole. Der linke P3 ausgebrochen, der 

rechte 6,5 lang, 5 mm breit, mit Hocker und Schneide. Canin mit 

9 Lydekker, Catalogue of the fossil Mammalia in the Brit. Mus. 1885 and 

Proceedings of the scientific meetings of the zoological soc. London 1897. 
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scharfer Schneide, schlank, leicht gekriimmt, Incisiven tief „abgegrastu. 

Molaren lingual sehr abgenutzt. Bei dem Schadel ist der Angulus- 

fortsatz sehr kurz und breit, die Symphyse nach hinten unten vor- 

gewacksen, erst bei 20, dann mit 60° aufsteigend. Unterkiefer: Incisiven 

mit niedergekauten Kronen, Jx ganz vorn, klein, J, doppelt so gross, 

weit zuriick, J3 vorstehend. Canine: der rechte fast ganz abgeschliffen, 

der linke mit liinten weggescliliffener Spitze, nach hinten gekriimmt, 

rasch sich verjiingend wie bei etruscus. P4 klein, nahe dem Canin, 

nach vorn niederliegend. Protoconid erkennbar, Schneiden abgeschliffen, 

6 lang, 4 mm breit, P2 nur zugewachsene Alveolen. P3 fehlen vollig. 

P4 Paraconidhocker nur angedeutet, Spuren von Ento- und 

Hypoconid. 

Mj hinten und aussen angekaut, innen weniger. Alle Hocker 

sehr klein. 

M2 ein Parallelogramm. Kauflache durchweg stark abgeschliffen, 

oline ausseren Basalwulst, Sekundarhocker gross, 5 mm lang und breit. 

M3 ein kurzes rechtwinkliges Dreieck, der rechte Winkel vorn 

aussen. Alle Winkel etwas abgerundet. Runzelung der Kauflache 

schwach. Nr. 3940 der Stuttgarter Sammlung. 

7. Ursus beringianus (Arctos var. beringiana v. Middendorf). 

Schadel aus dem Konigl. Naturalienkabinett zu Stuttgart, Nr. 4194. 

Schadel und Gebiss sind von dem des Ursus piscator sehr 

verschieden! Der Schadel ist langgestreckt, die J, und J2 sind 

ziemlich klein, der J3 fast caninformig. P, am Canin, knopfformig, 

6 lang, 4 mm breit, mit kegelig erhobener Schneide. P2 steht in der 

Mitte zwischen P, und P3 und ist stiftformig, 3 mm lang und breit. 

mit kegeliger Schneide. P3 6 lang, 4 mm breit, gleich dem P4, direkt 

vor P4 stehend. M, mit beiden Sekundarliockern, M2 Talon von aussen 

eingescknurt, daselbst nur 15 breit (vorn am ersten Hocker 24,5 mm!). 

Die Mittellinie zwischen den Hockern — das Ta-1 — tritt auf der Kau¬ 

flache liinter dem zweiten Hocker an den Wulst des ausseren Sckmelzes 

heran, letzteren von der stark gerunzelten ubrigen Kauflache abscheidend. 

Beim Unterkiefer zeigen sich zunachst die Incisiven niedergekaut, trotz- 

dem das Tier nicht alt gewesen, was auf einen „Weidebaren“ schliessen 

lasst. Gleiches zeigt ja auch der fossile Hohlenbar. Canin am Grunde 

dick, gekriimmt, mit rundlicker Schneide, die obere Halfte sehr ver- 

jiingt. P4 dicht am Canin, klein, stiftformig. Krone 5 bezw. 3 mm 
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lang, 3 bezw. 3 mm breit (links und rechts), knopfformig. P2 sehr 

klein, stecknadelknopfformig, 3 mm lang und breit. P3 fehlen durchaus. 

P( mit angedeutetem Paraconidansatz und Hypoconidschneide. 

Mj und M2 je 30 mm lang, bei jenem das Paraconid kraftig, Meta- 

conid dreizackig bezw. zwei Sekundarhocker vor dem Metaconid; der 

Sekundarhocker zwisclien Meta- und Entoconid fast mit letzterem ver- 

schmolzen. Hypoconid nur mit Andeutung eines Basalwulstes, Proto- 

conid 11 mm boch. M2 kraftig, namentlich der Sekundarhocker 

zwisclien Metaconid und Entoconid, ganz gleich dem letzteren, 5 lang, 

4,5 mm breit. Basalwulst klein. Metaconid 8,5 mm hoch, Kauflache 

mit grossen einfachen Hauptfalten oder Satteln. M;; kraftig, die hintere 

Partie nicht plotzlich zugespitzt, mehr rundlich, mit flachen Runzeln 

ohne Kornelung. (Siehe Tafel I Fig. 3.) 

8. Ursus cinereus, Grislibar. Kalifornien. Konigl. Naturalien- 

kabinett zu Stuttgart, Nr. 3821. Jugendliches Stuck. Stirne flacli. 

Der M3 zeigt nock einen Innenhocker am Talon. Pj klein, stiftformig, 

4 mm lang und breit; statt des P2 eine Alveolarfurcke, P3 klein, rund¬ 

lich, 5 lang, 4 mm breit, gleich P4 ohne Funktion. 

Beim Unterkiefer ist der Processus angularis lang und schwach, 

Symphyse 40°. Die Incisiven: J2 klein und zierlich, J2 doppelt so 

stark, J3 mit Aussentalon, der wagrecht absteht. Canin unten dick, 

gebogen, oben schlank, mit stumpfer Schneide hinten. 

Pj etwas vom Canin zuriickgeruckt, klein, stiftformig, 4,5 lang, 

4 mm breit. P2 und P3 fehlen vollig. P4 sehr einfach, M2 mit gut 

entwickeltem Paraconid, 4 lang, 5 mm breit. Innere Sekundarhocker 

kraftig, ausserer nur angedeutet. M2 mit sehr kraftigem Sekundar¬ 

hocker zwischen Meta- und Entoconid, derselbe ist 4 lang, 5 mm breit. 

Aussenwulst. M3 mit fast glatter Kauflache (Fleischfresser), hinten 

dreieckig zugespitzt. 

Uber die kleinen Baren: 

Ursus americanus, tibetanus, japonicus, ornatus, malayanus. 

Der Baribal und der Kragenbar nebst dem insularen japonicus 

sind unter sich so nahe verwandt, wie etwa der nordamerikanische und 

der europaische Bison. Ursus ornatus entfernt sich etwas, der Bruan 

endlich nimmt eine noch weiter entfernte Stellung ein. 
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Sie sind samtlich Flachschadel — homalometop. Alle Pramolaren 

werden entwickelt, was sie mit etruscus auf eine Stufe stellt. Das 

Fehlen oder die geringe Ausbildung der Sekundarhocker an den Molaren 

deutet gleichfalls auf einen alteren Typus hin. 

Ick untersuchte zwei Schadel des tibetanus, einen des americanus, 

ornatus und malayanus aus deni Kgl. Naturalienkabinett zu Stuttgart. 

Bei tibetanus sind die Nasalia lang, das Intermaxillare gleicb breit, bei 

americanus zugespitzt, die Stirne ist schwach konvex, die Gesichtslinie 

gerade. Bei ornatus liegt ein kurzer, abgerundeter Schadel vor, die 

Nasalia sind kurz, die Intermaxillaria gleicb breit, die Stirne konvex, 

die Gesichtslinie schwach gebogen. Malayanus hat gleichfalls kurze 

Nasalia, sehr schmale Intermaxillaria, flache Stirne, gerade Gesichtslinie. 

Beztiglich des an Zahl vollkommenen Gebisses lasst sich sagen, dass 

bei americanus im Unterkiefer, dem charakteristischeren Teile bei 

den Baren, der J2 doppelt so gross ist, als Jj und weit zuruckgreift, 

der Canin ist rasch verjiingt, hinten stark gekriimmt, J3 mit Talon, 

Pj steht dicht an demselben, mit deutlickem Hocker. P, sehr schwach, 

P3, nach den Alveolen zu schliessen, auch in geringer Entwicklung. 

P4 mit 6 mm Protoconidhohe. M, fehlt der hintere Sekundarhocker vollig, 

Protoconid 8, Hypoconid 6 mm hoch, Entoconid klein. M 3 Sekundar¬ 

hocker entwickelt, Metaconidhohe 6 mm, Kauflache glatt. M3 Kauflache 

hinten runzelig verschmalert bezw. eiformig kamn gerunzelt. Bei tibe¬ 

tanus besitzt der J3 einen starken wagrechten Talon, der sich an den 

Canin anlehnt, J2 greift nach hinten zuriick, Jx halb so gross, gleich 

dem J3 ganz nach vorn stehend. Canin etwas dicker als bei americanus, 

sich rasch zuspitzend. Px kraftig am Canin, mit deutlichem Protoconid, 

P2 und P3 stiftformig, ersterer nahe am P4 stehend. P4 mit 5 mm 

hohem Protoconid. Bei Mj fehlt der Sekundarhocker zwischen Meta- 

und Entoconid ganzlich, Hocker schwach entwickelt; Protoconid 8,5 mm, 

Hypoconid 7 mm hoch. Bei M2 Sekundarhocker entwickelt, gleich alien 

Zacken sehr schwach. Kauflache einfach. Bei M3 Kauflache nur wenig 

nach hinten verschmalert, schwach gerunzelt, ganz die Form von 

etruscus (arvernensis). Bei malayanus fallen die riesigen Canine auf, 

sowolil oben wie unten, die Pramolaren sind stark und bilden eine 

geschlossene Reihe, der P4 ist grosser als der P4. Der J3 ist ver- 

haltnismassig klein, J2 sehr zuriickstehend, vorn, M4 hat keinen 

Sekundarhocker und schwachen Basalwulst, M3 besitzt kreisformige 
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Gestalt. Ursus maritimus endlich hat, wie mehrfach hervorgehoben 

wurde und auch bekannt genug ist, als Fleischfresser sehr spitze 

Zahnhocker, worin ihm der Grislibar am nachsten kommt. Die Canine 

sind gross, die Backenzahne klein. Er ist ein ausgesprockener Flach- 

schadel. Tiber weitere Cbarakteristika und die Stellung im natiir- 

licben System bat Max Scblosser bereits in ausgezeichneter "Weise 

bericbtet1). 

*) Palaeontographica. Band 46. 1899/1900, Seite 95 ff. „Uber die Baren und 

barenahnlichen Formen des europaischen Tertiars“ von Max Schlosser (Miinchen). 
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III. Mustelidae (Melinae). 

Meles taxus, Pallas. 
Tafel III Fig. 2. 

Das Museum zu Wiesbaden besitzt eine fragmentarische linke 

Unterkieferbalfte vom Dacbs aus dem Mosbacber Sande, die einem 

kraftig entwickelten Individuum angebort liaben muss. Die Incisiven 

sind weggebrocben, desgleichen die Partie binter dem Mr Ebenso ist 

der P4 ausgebrocben. Der Canin zeigt eine etwas abgenutzte Spitze, 

der Mj ist geborig angekaut, der Trager des Zabues war ein altes 

Individuum. 

Der Vergleicb mit je einem Exemplar aus dem Museum in Wies¬ 

baden, aus der Umgebung der Stadt, und einem aus dem Mainzer 

Museum, einem jungen Individuum angeborend, aus der Gegend von 

Halle, ergibt: 

Mos- 

bacher 

Fossil 

Recent 

(Museum 
Wiesbaden) 

Recent 

(Museum 
Mainz) 

Fossil 

aus der 

Hohlevon 

Lunel-Viel 

Vom Vorderrand des Canin bis Hinterrand des M, . 46,2 45,5 43,0 

Lange des M,. 17,2 15,8 15.3 17,4 

Hintere Breite des M,. 8,4 7,8 6,6 8,4 

Hohe der Caninkrone. 13,8 . 12,0 . 
Hohe des Kieferastes bei den Pramolaren .... 18,0 17.2 14,0 16,8 

Der Canin unterscheidet sich in keiner Weise von dem des recenten 

Dachses; binter demselben steht die kleine Alveole fur den Px, der P2 

und P3 sind genau so gestaltet, wie bei dem jetzt bei uns beimiscben 

Dacbs, entsprecbend kraftiger. Der Mj ist gleicbfalls sebr kraftig, 

langer und breiter als selbst bei dem Wiesbadener Stuck, das einem 

starken Tier angebort baben muss, nacb der Ausbildung der Sagittal- 

crista zu urteilen. 
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Der Bachs ist bereits aus anderen altdiluvialen Ablagerungen 

bekannt geworden. So beschreibt ihn aucb de Serres aus den Hohlen 

yon Lunel-Viel1). Er vergleicbt den Scbadel mit denjenigen recenter 

Dacbse und findet, dass der fossile starker war, im ubrigen aber die- 

selbe Art. fiber den Unterkiefer bringt derselbe Forscber keine Mafie, 

aber eine Abbildung (PL I), der wir, da die vorderste Partie mitsamt 

den Caninen weggebrocben ist, leider nur obengebracbte Zablen ent- 

nebmen konnten. Die Strecke vom Hinterrande des Condylus bis zum 

Hinterrande der Krone des Pj betragt bei einem solchen fossilen Unter¬ 

kiefer (Fig. 11) 42 mm, bei dem Mainzer recenten 44 mm, wonach 

anzunehmen, dass das Starkersein nicbt gerade die allgemeinen Grossen- 

verbaltnisse beeinflusst zu liaben braucbt. Fig. 12 stimmt in Lange 

der Zalmreibe vom Yorderrande der Alveole des P2 bis Hinterrand des 

M, = 34 mm genau mit dem Mosbacber. 

x) Recherches sur les ossemeus humatiles des cavernes de Lunel-Viel par Marcel 

de Serres etc. Montpellier 1839. 
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IV. Hyaenidae. 

Hyaena arvernensis, Croizet et Jobert1). 

Tafel XI Fig. 1 und 2 und Tafel III Fig. 3. 

Ein nabezu ganz vollstandiger Scbadel dieser grossen Art befindet 

sich im Museum zu Wiesbaden, wo er als zu Hyaena spelaea geborig 

bezeichnet war. Als zu dieser Art geborig fiihrt ihn aucb die Literatur 

an. Eine eingebende Hntersucbung ergab jedocb, dass in diesem Objekte 

der Scbadel der aus der Auvergne bekannten Hyaena arvernensis vor- 

liegt und, meines Wissens, in solcber Vollstandigkeit zum ersten Male. 

Croizet kannte nur ein Oberkieferfragment mit dem P3, P, und 

dem M,, sowie eine linke Unterkieferbalfte, die er in dem zitierten 

Werke bescbreibt und abbilden lasst. Der Unterkieferbalfte feblt die 

binterste Partie mit dem Ramus ascendens und dem Condylus, wabrend 

die Zabne gut erhalten sind. Croizet scbliesst aber aus der Kieferform, 

dass der Condylus fiber der, fiber den Backenzahnen bingezogenen Linie 

liegen mtisse. Eine im Mainzer Museum bewabrte, zu dieser Art 

gezablte linke Unterkieferbalfte, die im ganzen Umrisse erbalten ist, 

wabrend leider die beiden hinteren Backenzabne nebst zugeborigem 

Kieferstfick ausgebrocben sind, bestatigt die Ricbtigkeit jener Annabme. 

Abgeseben von der bedeutenden Grdsse, stimmt diese Kieferbalfte am 

meisten mit der recenten Hyaena brunnea fiberein. Jene beiden Stficke 

von Mosbacb erganzen in erfreuliober Weise unsere Kenntnisse von 

dieser grossen Hyanenart. 

Der Scbadel war ringsum von Zement eingebfillt, dessen Ent- 

fernung scbwierig war; sie wurde indessen bis auf eine Partie binter 

den ziemlicb stark niedergekauten Incisiven durcbgeffibrt. Bei den 

Freilegungsarbeiten gab es selbstverstandlicb Stficke: so ging die Halfte 

der beiden Canine verloren, ebenso die ausseren Bullae der Tympanica, 

der Processus postglenoidalis und paroccipitalis nebst dem Condylus 

*) Recherches sur les ossemens fossiles du Departement du Pny-de-Dome, par 

l’Abbe Croizet et Jobert Aine. Paris 1828. Pag. 178—180 und Tafel I, III und IV 

der Hyanen. 
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occipitalis, wahrend der Processus postorbitalis und der zygomaticus, 

letzter beiderseits nebst der Fossa glenoidalis zur Aufnahme des Unter- 

kiefer-Condylus, gleich beiden Jocbbogen wolilerhalten blieb. Die Cristae 

(Sagittalis und occipitalis) sind vollstandig vorhanden und gehen un- 

merklicb in die Hirnkapsel iiber. Aucb der Meatus auditorius blieb 

erbalten. Die vordere Nasenoffnung und das Foramen magnum sind 

gleich dem ganzen Schadelinnern mit Kalksandzement ausgefullt. 

Das Cranium. 

Auf den ersten Blick fallt der Schadel der grossen Hyane von 

Mosbach durch seine gestreckte, besonders nach hinten verlangerte 

Form auf. In der Tat steht er darin einzig da. In Prozenten der 

Jochbogenausdehnung vom Squamosum bis zum vorderen Rande der 

Augenhohle — nach Abbildungen bezw. Photographieen im Profil ge- 

messen — betragt namlich die Entfernung vom Hinterrand der Crista 

bis zum Jocbbogen: 

bei Hyaena striata (recent) . 

„ „ crocuta (recent) 

„ „ exirnia (obermiocan) . 

„ „ brunnea (recent) . 

„ „ arvernensis (Mosbach) 
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betriigt die Gesamtlange des Scbadels . . . 350 

zwischen 
330 u. 360 

(nach 255 240 250 278 

die Jochbogenbreite .. 200 

Schatzung) 

165 163 174 

„ Gaumenbreite binter P4. 100 136 90 82 88 108 

B „ zwiscben den Caninen . . 44 48 48 32,4 37 45 

,, Breite am Alveolarrande der Caninen . . 67,5 . 75 53,5 57,5 66 

» b b b b Incisiven . . 38 46 45 30 35 39 

Hobe d. Occipitalcrista iib. dem Foramen magnnm 88 • • 50 62 60 

Hiemach ist der Schadel der Hyaena arvernensis absolut sehr 

lang, und relativ sehr lang ist die hintere Partie. Auch hierin, wie 

in manchen anderen Stiicken, nahert sich ihr die Hyaena brunnea. 

v. Eeiohen au, Die Carnivoren aus den Sanden vonMauer u. Mosbacli. 19 
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Die Jochbogenbreite betragt 

bei Hyaena arvernensis 200, in 0/ / 0 der Schadellange 57 

11 
crocuta 174, )) ?? „ 63 

n brunnea . 163, n ?? V » 65 

n n striata 165, 5) 17 „ 69 
♦ 

5? n spelaea 184, ?> J) 11 
„ 77. 

Mit Hyaena spelaea habe ich einen Schadel bezeich.net, den Blain- 

ville abbilden liess1). Derselbe stammt von „Lawfort ex Bloxham1' und 

hat eine Gesamtlange von 240 mm und zeichnet sich in auffallender 

Weise durch seine Breite aus. Hyaena arvernensis hat nach obigem 

den schmalsten Schadel von alien Hyanen, muss also eine gewisse 

Wolfsahnlichkeit zur Schau getragen haben. Im Gegensatze hierzu 

hatte Hyaena brevirostris Aymard (nach Boule = robusta Weithofer) 

einen hochstirnigen, breiten Schadel nach Art der grossen Hohlenbaren 

(siehe oben2). 

Das Gebiss. 

Der einzige Molar (Mx) ist mit seiner Langsachse rechtwinklig 

nach innen gekehrt und dreiwurzelig; er hat am meisten Ahnlichkeit 

mit dem der recenten Hyaena brunnea. Gleichfalls dreiwurzelig und 

auf der Krone dreihockerig ist der namlich bei Hyaena striata, 

brunnea, eximia, wahrend die andere Gruppe, bestehend aus Hyaena 

spelaea und crocuta, nur einen stiftformigen, aber vollig rudimentaren 

Mj besitzt, bei dem von einer Differenzierung der Krone nicht mehr 

gesprochen werden kann. Bei 
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Grosste Lange des Mi. 16,0 13,0 11,0 16,5 4,0 4,0 

Lange des vorderen ausseren Abschnittes 10,5 9,6 7,0 13,0 • . 
desgl. im Verhaltnis zur Zahnlange . . 65,6 73,8 63,6 78,7 • 

Grosste Breite von M,. 7,0 6,2 5,5 9,0 3,0 3,0 

desgl. im Verhaltnis zur Zahnlange . . 43,8 47,7 50,0 41,5 75 75 

0 Osteographie des Mammiferes par H. M. Ducrotay de Blainville. Planches par 

M. J. C. Weber. II. Band. Carnassiers. Tafel 7 der Hyanen. Paris 1839—1864. 

’) K. A. Weithofer, „Die fossilen Hyanen des Arnotales in Toskana“ in Denk- 

schrift der K. K. Akadeuxie der Wissenschaften. Wien 1889. Band 25. 
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Was die Ausbildung des Zabnes betrifft, insbesondere die erbalten 

gebliebene Langendimension dieses degenerierenden Organs, so finden 

wir Hyaena arvernensis hierin der Yorgangerin Hyaena eximia noch 

am nacbsten stehend1). 

Der binterste Pramolar oder Reisszabn (P4 bezw. Pj) 

bestebt bei alien Hyanen aus drei hintereinander nabezu in der Langs- 

acbse liegenden Hockern, Zacken oder Loben, deren vorderster auf der 

Innenseite einen auf der Gaumenplatte stebenden, mit seiner Basis zum 

zweiten Zacken iibergreifenden Innentuberkel bat. 

Bei Hyaena arvernensis ist derselbe einfacher gebaut, als bei 

Hyaena spelaea, am Grande kraftiger, mit Basalband; die Hocker sind 

mebr abgerundet koniscb, nicht so hocb und nicbt scharfscbneidig. 

Der Reisszabn bleibt an Lange hinter dem der Hjmena spelaea zuriick 

und ist verbaltnismassig breiter, der bintere Hocker gleicb den beiden 

anderen, kiirzer. Die Breite aller Hocker ist im Verhaltnis zur Zabn- 

lange bedeutender, nur die absolute Breite des vorderen Hockers obne 

seinen Innentuberkel ist geringer. Der letztere fallt, wie bei Hyaena 

striata und brunnea, innerbalb einer am Yorderrande des Zabnes auf 

dessen Langsacbse im Grundriss gefallten senkrechten Linie, nicbt vor 

dieselbe, wie bei Hyaena crocuta und spelaea. (Siebe Tabelle auf 

Seite 292.) 

Der P4 der Hyaena brevirostris Aymard = robusta Weitbofer 

(nacb Boule2) bat nach Weitbofers3) Messungen, die oben wiedergegeben 

sind, eine erbeblicbere Langendimension, die derjenigen bei Hyaena 

spelaea ganz gleicbkommt, die Lange des binteren Hockers stebt wieder 

der Hyaena arvernensis n alter, die des mittleren sogar daliinter zuriick, 

wabrend der vordere Hocker sowohl an absoluter als an relativer Lange 

jenen der beiden anderen grossen fossilen Hyanen iibertrifft. Der 

Innentuberkel stebt wie bei Crocuta und Spelaea, nacb vorn, nicbt, wie 

bei arvernensis und brunnea, nacb binten. Der Oberkiefer-Reisszahn 

wiirde — eine etwa vorkommende Abnormitat abgerecbnet — nacb 

*) Handbuch der Palaontologie von Zittel. Miinchen 1891—1893. Saugetiere, 
S. 662. Abbild. nach Gandry. 

2) Compte-Rendu des Seances de la Societe geologique de France. 1893. Band 21. 
Hr. 2, pag. V. 

3) K. A. Weitbofer, „Die fossilen Hyanen des Amotales in Toskanau. Denkschrift 
der K. K. Akademie. Wien 1889. Band 25. 
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unseren Befunden also sclion fur sich allein zur Sicherstellung der 

Spezies geniigen. 

Der vorletzte Pramolar (P3 bezw. P2) zeigt bei dem Mos- 

bacber Schadel den Hocker der Krone angekaut; Croizet1) lasst einen 

derselben mit intakter Krone abbilden. Er kebt in der Beschreibung 

den starken Talon am Hinterrande, sowie den deutlichen Innentuberkel 

(vorderen Innenpfeiler) des Zalmes hervor und gibt folgende Make an: 

Lange Breite Kronhohe 

Hyaena arvernensis, Auvergne, (nach Croizet) . . 25 17 22 

„ „ Mosbach, (Mus. Wiesbaden) . 24 17,3—17,5 

„ spelaea (6 Messungen). 23,6—25,5 17—18,9 23,8—26,2 

Hiernach ist dieser Zahn bei Hyaena spelaea hochkroniger und 

spitzhockeriger. 

Der zweite Pramolar (P2 bezw. P3) wiederholt die Form des 

P3, nur ist er kleiner. 

Es betragt bei 
Hyaena 

rechts 

arvernensis 

links 
H y a ena spelaea 

die Lange. , . 18,5 18,6 17 17,2 16,5 

die Breite. . . 17,9 17,9 12,6 13,5 12,5 

desgl. in % der Lange . . 96,8 96,8 74,1 78,5 75,1 

Im Yergleicb zum P2 der Hohlenhyane ist der Arvernensis-Zahn 

also etwas langer und sehr viel breiter, nahezu abgerundet quadratisch 

im Grundrisse. 

Der vorderste Pramolar (P3 bezw. P4) ist vollkommen ab¬ 

gerundet quadratisch, namlich ebenso lang als breit, doch zeigt er sich 

ganz vorn etwas komprimiert, hinten dagegen durch seinen rudimen- 

taren Talon verbreitert. Das Mail ergab sowohl fur den linken, als 

den rechten Zahn 6 mm. 

Es ist bei 
Hyaena brevirostris 

Ay mard2) 

Hyaena 

arvernensis 

die Lange des P3. 27 27 28 28 25 24 24 

a Breite „ „. 20 19 19,5 18 17 17,3 17,5 

desgl. in % der Lange. 74,1 70,4 69,7 64,3 68 72,1 72,9 

die Lange des P„. 21 22 22 18,5 18,6 

„ Breite „ „. 14 14,5 14 17,9 17,9 

desgl. in % der Lange. 66,7 65,9 63,6 . 96,8 96,8 

die Lange des P4. 9 8 8 . 6,0 6,0 

desgl. im Verhaltnis der Lange von P4=100 22,5 19,1 • • 25,5 25,5 

*) Loc. cit. 

2) K. A. Weithofer, loc. cit. 
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Hiernacb ist nur der P2 durcb seine relative Breite bei Hyaena 

arvernensis gegenuber Hyaena brevirostris ausgezeichnet und zwar in 

nocb weit boberem Grade als gegenuber Hyaena spelaea. Hyaena 

brevirostris (robusta) bat einen bocbaufgetriebenen breiten Scbadel 

im starken Gegensatze zu dem gestreckten der Arvernensis. Die Canine 

des Wiesbadener Scbadels sind abgebrocben, die Incisiven alle voll- 

zablig, ibre Kronen stark niedergekaut, so dass eine besondere Be- 

scbreibung nicbt gegeben werden kann. 

Der Unterkiefer. 

Tafel III Fig. 3. 

Wie bereits angefubrt, gelangte aus dem Mosbacber Sande eine 

Unterkieferhalfte in das Mainzer Museum, die sicb beim ersten Zuseben 

sofort von einer solcben der Hyaena spelaea unterscbeidetl) und zwar 

insbesondere durcb die bocbaufgescbwungene Partie binter der Backen- 

zabnreibe. Der Ramus ascendens strebt mit dem Processus coronoideus 

bocli empor, bei unserem Stuck stebt der letztere 129 mm iiber der 

Unterrandlinie. Der Condylus stebt mit seinem Oberrande bocb iiber 

einer iiber die Zackenspitzen der Backenzabnreibe gezogenen Linie und 

aucb der Processus angularis stebt sebr bocb, 89 mm iiber der Unter¬ 

randlinie. Bei Hyaena spelaea und crocuta liegt der Condylus tiefer 

als die Zahnreibe. Der Gedanke lag nabe, dass dieser Unterkiefer der 

gleichen Spezies zugeborig sei, wie der Wiesbadener Scbadel. Da icb 

ersteren als der Hyaena arvernensis zweifellos angeborend bestimmen 

konnte, war es keine grosse Scbwierigkeit mebr, aucb den Scbadel zu 

bestimmen. Die scbon von Weitbofer mit scbwerwiegenden Griinden 

bekampfte ganz irrige Anscbauung, Hyaena arvernensis stebe der 

recenten Hyaena striata nabe, ja so nabe, dass sie wobl mit ibr identi- 

fiziert werden konne, muss nacb Betraclitung des bier vorgefubrten 

Materiales ein fur allemal schwinden. Die Malle der Backenzabne 

sind nacb dem ebengenannten Autor2) bei 

9 Vergleicke die Abbildungen im Atlas von Cuviers Recherches des ossemens 

fossiles. Tome deuxieme. PI. 190—194 und bei Blainville, loc. cit. 

2) K. A. Weithofer, „Die fossilen Hyanen des Arnotales in Toskana etc.“ 

Pag. 350 ff. 
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Hyaena 

brevirostris 
Hyaena 

arvernen- 

sis Croizet 

Hyaena 

crocuta 

L. 

Hyaena 
Hyaena 

Perrieri 

= robusta striata Croizet 
(Weithofei) (n. Croizet) 

Lange des M, 28,5—32 27 25 21 26 

Breite des M, 14—15 . 10,5 11,5 13 

Lange des P4 25—26 25 20 20 23 

Breite des P4 16—17,5 11 12 15 

Lange des P3 23—25 23 20 18 21 

Breite des P:J 16—18 13,5 12,5 15 

Liinge des P., 18—19 18 13,5 14 15 

Breite des Po 13—14 9 9 11 

Samtliche Backenzahne haben, wio auch die Abbildung bei Croizet 

et Jobert zeigt, namentlicb auf der labialen Seite ein kraftiges Basalband. 

(Siehe Tabelle auf S. 297.) 

Wie aus der vorstehenden Tabelle ersiclitlich, hat die Mosbacher 

Unterkieferkalfte eine Gesamtlange von 210 mm, die zu dem Wies- 

badener Schadel sehr gut passt, da die betreffende Lange von der 

Pfanne bis zu den Incisiven daselbst 200 mm misst, wozu nock die 

vorgeschobenen Unterkiefer-Incisiven mit 10 mm zu kommen haben. 

Croizet schatzte die Gesamtlange bis an die Incisiven auf 200, also 

genau auf das gleiche Mass. Der Kiefer ist kraftig, sein horizontaler 

-Ast misst in Millimeter 

am Vorderrande des P2 in der Hohe 50, bei dem Auvergner 47, 

hinter dem Mt „ „ „ 55, „ „ „ 53. 

Das Diastem ist bei beiden 12. 

Da die beiden kinteren Backenzahne leider ausgebrocken sind, 

muss an dieser Stelle die Arbeit Croizet und Joberts erganzend kin- 

zugezogen werden. 

Der Molar (M,) oder Reisszahn 

zeigt bei Hyaena prisca de Serres1) und der recenten Hyaena striata 

auf der inneren (lingualen) Seite des kinteren Lobus einen spitzen 

Tuberkel, dessen Spitze eker etwas vor die Spitze des kinteren Haupt- 

zaekens zu steken kommt, wakrend bei Hyaena intermedia de Serres1) 

(PI. IV Pig. 5 und PI. V Fig. 7) und der recenten Hyaena brunnea 

derselbe mekr Neigung hat, unter, ja, kinter die Spitze zu treten. Bei 

*) Recherches sur les ossemens humatiles des cavernes de Lunel-Viel par Marcel 

de Serres, Dubrueil et Jeanjean. Montpellier 1839. 
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Hyaena arvernensis sehen wir ibn binter derselben, bei Hyaena Perrieri 

Croizet gebort er ganz dem Talon an und bei Hyaena spelaea Goldfuss 

und der recenten Hyaena crocuta fehlt er ganzlicb. 

Die absolute Grosse des Mx betragt nach Croizet 27 mm in der 

Lange und kommt der recenten Hyaena crocuta am nacbsten (Mittel 27,3), 

darauf folgt Hyaena Perrieri (26), prisca (24), brunnea (23,5—24,2) 

und endlich striata (Mittel 21,4), wabrend ihr Hyaena intermedia mit 

29 und Hyaena spelaea (Mittel 31,6) uber sind. Hyaena arvernensis 

sclieint die kleinsten Schneiden zu baben (Verbaltniszahl 29,6), bierauf 

kommt Hyaena Perrieri (34,2 und 30,8), Hyaena prisca (33,3) und die 

recente brunnea (31,9 und 36,3 bezw. 33 und 33,2), dann Hyaena 

spelaea (Mittel 38,2 und 36), Hyaena intermedia (35,7 und 39,6 bezw. 

36,2 und 41,1), Hyaena striata (Mittel 41,1 und 37,6) und endlicb 

Hyaena crocuta (Mittel 45,4 und 41). 

Der letzte Pramolar (PJ. 

Derselbe wird an absoluter Lange nur von dem grossten Zahn 

der Hyaena spelaea (und der Hyaena brevirostris Aymard) erreicbt 

(25:25). Die verhaltnismassige Lange (Mt = 100) betragt 92,6 mm. 

Unter derselben stebt Hyaena Perrieri (88,4), crocuta (Mittel 79), inter¬ 

media (75,9) und spelaea (Mittel 69,8), daruber brunnea (96,2—97,9), 

striata (Mittel (96,9) und prisca (100). Die Gestalt ist die gewobn- 

licbe, der Talon kurz. 

Der vorletzte Pramolar (P3) 

gebort zu den grossen Zabnen, absolut genommen (23—24). In der Ver- 

baltniszabl sclieint er mit Hyaena brunnea am meisten ubereinzukommen 

(85,2:82,2 bezw. 93,6) ebenso mit Hyaena prisca (87,5), unter ibm 

steben Hyaena Perrieri (80,8), Hyaena intermedia (75,8), Hyaena crocuta 

(Mittel 73,1) und Hyaena spelaea (69,1); uber ihm stebt entscbieden 

Hyaena striata (Mittel 90,2). In der absoluten Breite wird der P3 von 

den grosseren Zabnen der Hyaena spelaea und brevirostris tiberboten, 

docb bleibt jene im Mittel (15,4:16,1 von Mosbacb) binter demselben 

zuriick. Die Breite ist relativ gering. Im Verbaltnis zur eigenen Zalm- 

lange ist sie wobl grosser als bei striata (67,1:62) und wird mit 

brunnea stimmen (67,1:61,4 bezw. 71), ist aber sowobl bei Hyaena 
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Mafee des Unterkiefergebisses bei: 

Unterkiofer 

H y a e n spelaea Goldfuss aus der Knochenkohle bei Steeden an der Lahn Hyaena crocuta (recent) ; 

(nacb Hagmann)1) 

Hyaena 

Perricri 

Croizet. 

Croizet ot 
Jobert) 

Hyaena 

arvernensis 

Hyaena 

brevi- 

rostris 

Hya 

brun 

(rec 

ena 

nea 
Hya n a t r i a t a (recent) 

Museum Wiesbaden Museum Mainz Variations- 

grenzen 
Mittel 

Croizet nt) 

Mus. 

Wies¬ 

baden 

(nacb Hagmann) 
Variations- 

grenzen 
Mittc 

1. 2. 
Musbadi Anvergne 

1. 
links 

1. 
rechts 

2. 

links 

(alt) 
3. 

0'ung) 
4. 

5. 

rechts 

6. 

links 

7. 

rechts 

8. 

rechts 

9. 

links 
1. 2. 3. 4. 

Variations- 

grenzen 
Mittel 

Variations- 

grenzen Mainz s Musenm Strassburg 
Mus. 

Mainz Paris 1. 2. 3. 

31 31 32.5 33 30 31,4 32 31.5 30-33 31,6 26,4 27,5 26,5 29 26,4—29 27,3 26 27 23,5 24,2 20 21,2 21,5 23,0 20-23 21,4 

12.3 12,3 13 10,5 12,3 11,5 10,5-13 12 11.4 12,4 12 14 11,4—14 12,3 9 8 7,5 8,8 8,8 7,4 8,5 10.6 7,4—10,6 8,f 

39,7 39,7 40 35 38,4 36,5 35-40 38,2 43.1 45 45,2 48,2 43,1—48,2 45,4 34,2 29,6 31,9 36,3 44 34,9 39,5 46,1 34,9—46,1 41, 

11,5 11,5 11,3 11.3 11 11 11-11,5 11,3 10 11,5 11 12,5 10-12,5 11,3 8 8 7,8 8 7 8 7,5 8,2 7-8,2 7,7 

37,1 37,1 34,8 37,7 34,4 34,9 34,4-37,7 36 37,8 41,8 41,5 43,1 37,8-43,1 41 30,8 29,6 33,2 33 35 37,4 34,8 35,6 34,8-37,4 37, 

13,5 12.8 13.3 12,4 14,1 14,1 13 12,4—14,1 13,3 11,2 11,3 12 12 11,2-12 11,6 13 12,8 12,2 10,5 11 11 12 10,5—12 11, 

desgl. in % der Liinge des M,. 43,5 41,3 40,9 37,6 47 44,1 41,2 37,6-47 42,3 42,2 41 45,2 41,3 41-45,2 42,4 50 54,4 50,4 62,5 61,8 51,1 52,1 61,1—52,5 51, 

19,2 19,4 24 21,8 23 25 22,3 24 24,2 19,2-25 22,5 20,9 22,4 23 20 20—23 21,6 23 25 23 23,3 19,8 20,8 21 21,5 19,8-21,6 20, 

61,9 62,6 73,8 66,6 76,7 71 76,2 61,9—76,7 69,8 79,1 81,4 86,7 68,9 68,9-86,7 79 88,4 92,6 97,9 96,2 99 98.1 97,6 93 93—99 96, 

13 13 12,2 12,2 13 13 13,2 14,8 13,2 12,2—14,8 13,1 14 14,6 15 13 13-15 14,1 14 12 12 14.8 10,4 13 11 13 10,4—13 11, 

42 42 37,5 37 43,3 42 47 37-47 41,5 53 53 56,6 44,8 44,8-56,6 51,5 53,8 44,4 51,1 61,1 52 61,3 51,1 56,1 51,1-61,3 55, 

5 5 8,S 7,2 7 8 7,8 6,7 7,2 5-8,8 7 6,2 7,2 9 6,5 6,2-9 7,1 7 5 7,3 7,3 6 6,1 6 7 6-7 6, 

16,1 16,1 27,1 21,8 23,3 24,8 21,2 16,1—27,1 21,5 23,4 26,1 33,9 22,4 22,4-33,9 26,4 26,9 18,5 31,1 30,1 30 28.7 27,9 30,4 27.9-30,4 29. 

12,2 12,2 15,4 13,5 14 14 14 14,8 15 12,2—15,4 14 12,4 12,3 13 12,3-13 12,6 15 13,4 13,7 11,7 12 11 12,5 11—12,5 11, 

desgl. in °/0 der Liinge des M,. 39,3 39,3 47.4 40,9 46,7 44,6 47 39,3-47,4 43,6 46,9 44,7 49 44,7—49 46,9 57,7 57 56,6 58,5 56,6 51.1 54,3 51,1—58.5 55, 

20,2 20,5 23 21,5 21,2 21 22 24 22,5 20.2—24 21,8 18,6 21 20,8 19,5 18,6-21 20 21 24 23 22 20 18,2 19,2 20,5 18,2—20,5 19, 

65,1 66,1 70,8 65,1 70,7 70 76,2 65,1—76,2 69,1 70,4 76,3 78,4 67,2 67,2-78,4 73,1 80,8 85,2 93,6 82,2 91 90,5 89.1 89,1—91 90, 

14,5 15 16,2 16,2 14,5 14,5 16,6 16,1 14,5—16,6 15,4 13,7 14 16 13,5 13,5-16 14,3 15 16,1 13,5 14,2 11,3 12,1 12,5 11,3—12,5 12 

desgl. in °/0 der Liinge des M,. 46,8 48,4 49,8 49,1 46,1 52,7 46,1-52,7 48,8 51,8 50,9 60,3 46,5 46,5-60,3 52,1 67,7 57,4 58,6 56,5 57 54,3 54,3-57 55, 

14 15 15 16 16,4 15,2 16 16 14—16,4 15,5 14,2 15,2 15 14 14—15,2 14,6 16 17 18 14,5 15 13,8 14,7 15 13,8—15 14 

45,1 48,4 46,1 48,5 54,7 50,8 45,1—54,7 48,9 53,7 55,2 56,6 48,2 48,2-56,6 53,4 57,7 66,7 61,7 61,9 69 69,3 60.8 60,8—69,3 66 

9,8 11,3 12,5 11,2 12 11.4 12,6 12 9,8-12,6 11,6 9,5 10 10 9,5 9,5—10 9,7 11 12,5 10,2 10,6 8,2 9,2 10,5 8,2—10,5 9 

desgl. in % der Liinge des M,. 31,6 36,4 38,4 34 40 40 31,6-40 36,7 35,9 36,3 37,6 32,7 32,7—37,6 35,6 42,3 — 43,4 43,8 41 43,4 45,6 41—45,6 43 

90 90 101 103 90 90—103 94,8 87,6 88,2 92 88 87,6-92 88,9 88 c.97 100 90 88,2 80,6 78,2 75,5 89,5 75,5—89,5 80 

290,3 290,3 310,8 312,1 300 290,3-312,1 300,7 331,8 320,7 347,1 303,7 303,7-347,1 325,8 338,5 370,3 383 364.4 403 368,2 348,8 389,1 348,8—403 377 

Hoke des Canin. c.29 c.31 Alveole 30 28 28—31 29,4 30 c.31 c. 32 30 27,6 

Dnrchmesser des Canin. 16 16 17 16 15,2 15,2—17 16 18 c. 18 19 18 

Breite des J3. 9,8 10 9,8—10 9,9 7 6,4 6,2 

12 13,2 12-13,2 12,6 

Breite des J, ohne Talon. 6,6 11,1 6,6-11,1 8.8 7 6,4 5,5 

45 46 48 (38) 46 45-48 46,2 35 

Gesamtliinge. 
210 177 

• 
165 

Hyaena spelaea, Steeden 
Mus. Mainz P3 und P2 auf die eigenen RlaBe bezogen: 

20,2 20,5 23 21,5 21 22 24 22,5 20,2-24 21,8 18,6 21 20,8 19,5 18,6—21 20 21 24 23—25 22 20 18,2 19,2 20,5 18,2-20,6 19 

14,5 15 16,2 16,2 14,5 14,5 166 16,1 14.5-16,6 15,4 13,7 14 16 13,5 13,5-16 14,3 15 16,1 16—18 13,5 14,2 11,3 12,1 12,5 11,3—12,5 12 

71,8 73,2 70.4 75,3 69 65,9 69,2 71,5 65,9-75,3 70,6 74,7 66,7 76,9 69,2 66,7—76,9 71,9 71,4 67,1 70-76 61,4 71 62,1 63 61 

14 15 15 16 16,4 15,2 16 16 14—16,4 15,4 14,2 15,2 15 14 14—15,2 14,6 15 17 18-19 14,5 15 13,8 14,7 15 13,8—15 14 

9,8 11,3 12,5 11,2 12 11,4 12,6 12 9,8-12,6 11,6 9,5 10 10 9,5 9,5-10 9,7 11 12,5 13-14 10,2 10,6 8,2 9,2 10,5 8,2—10,5 

desgl. in °/0 der Liinge des Pa. 70 75,3 83,3 70 73,2 75 78,7 75 70—83,3 75,1 66,9 65,8 66,6 65 65-66,9 66,1 73,3 73,5 72,2-73,7 70,3 70,7 59,4 62,6 70 59,4—70 64 

i) Die diloviale Wirbeltiei-fauna von Voklinsbofen (Ober-Elsass). I. Toil. Raubtiere und Wiederknuer, mil Auanahme dei Rinder, von Qottfriod Hagmann. Sttassbnrg 1899. In : Abkandlungen zur Geologisohen Spezialtarte von Elsnss-LoUiringen. None Folge. Heft 3. 

19 a 
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spelaea (70,6), als bei Hyaena crocuta (70,9), Perrieri (71,4) als auch 

Hyaena brevirostris (70—76) etwas erbeblicber. 

Der vordere Pramolar (P2) 

hat bei Hyaena arvernensis nachst der starken Hyaena brevirostris 

(mit 18—19) die grosste absolute Lange (17—18). Hieran reihen sich 

Hyaena spelaea (14—16,4), crocuta (14—15,2), Perrieri, prisca und 

intermedia (15), brunnea (14,5—15) und striata (13,8—15). Die rela¬ 

tive Lange betragt bei dem Auvergner Zalm 66,7 und kommt der 

Hyaena striata am nachsten (60,8—69,3, Mittel 66,4). Ein geringeres 

MaB zeigt prisca (62,5) und brunnea (61,7 bez. 61,9), wahrend Hyaena 

Perrieri (57,7), crocuta (48,2—56,6 Mittel 53,4), intermedia (51,7) und 

spelaea (45,1—54,7, Mittel 48,9) noch weiter zuriickstehen. Die absolute 

Breite ist bei dem Mosbacher Zahn 12,5; sie wird nur von Hyaena 

brevirostris iiberboten (13—14), von Hyaena spelaea kaum (9,8—12,6, 

Mittel nur 11,6) erreicht und Hyaena Perrieri und intermedia (beide 11), 

Hyaena brunnea (10,2 bezw. 10,6), Hyaena crocuta (9,5—10, Mittel 9,7), 

Hyaena striata (8,2—10,5, Mittel 9,3) und Hyaena prisca (9) bleiben 

hinter ihr zuritck. Im Verhaltnis zur eigenen Zahnlange (= 100) 

betragt bei dem Mosbacher Zahn die Breite 73,5 und kommt gut uberein 

mit Hyaena intermedia und Perrieri (73,3), brevirostris (72,2—73,7) 

und brunnea (70,3 bezw. 70,7), wahrend Hyaena spelaea einen ver- 

haltnismassig breiteren (70 — 83,3, Mittel 75,1), Hyaena crocuta (65—66,9, 

Mittel 66,1) und striata (59,4—70, Mittel 64) nebst prisca (60) da- 

gegen einen verhaltnismassig schmaleren Zahn aufweisen. 

Die zahntragende Kieferpartie 

vom Hinterrande des Mj bis zum Canin kommt an Lange der von 

Hyaena brevirostris und spelaea gleich, alle anderen Hyanen haben 

einen kurzeren Kiefer, wie sie denn uberkaupt kleinere Tiere vorstellen. 

Die Incisiven 

sowohl des Oberkiefers als des Unterkiefers sind zierlich und verhaltnis¬ 

massig schmal, wie ja auch schon die geringe Breite des Oberkiefers 

zwischen den Caninen und die der Incisivenreihe selbst (mit 38 mm) 

anzeigt. Der J3 stand, wie die Alveole des Mosbacher Kieferastes lehrt, 

direkt vor dem Canin. "Wie schon gesagt, war der Schnauzenteil der 

Hyaena arvernensis schmal. 

v. Eeichenau, DieCarnivoron aus denSanden vonMosbach u.Mauer. 20 



300 

Zum Schlusse kann noch das zum Teil vorstehend verwertete 

Material aus den Hohlen von Lunel-Viel zum Yergleiche tabellarisch 

hinzugezogen werden. Nach de Serres1) und meinen Messungen ist 

bei den fossilen Hyanen, benannt von de Serres, verglichen mit 
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Nr. 1 Nr. 2 

1) im Oberkiefer: 

die Lange des M4 . . . . fehlt 7 5 135) 7’) 16 ■) 

Lange des Reisszahnes (P4) . 32 35 28 30 34 35,2 36,5 37 

Breite einschl. Innentuberkel 20 21 16 18,3 21,5 23,5 22,5 21 

Lange des binteren Hockers . 10 14 8 10 12,3 13 14 13 

desgl. in % der Lange von P4. 31,3 40 28,6 33,3 36,2 36,9 38,4 35,1 

Lange des P3. 21 22 18 . 23,4 24 24 25 

Breite des P3. 17 16 12 . 16 17,317,5 . 

Lange des P„. 13 14 13 17 18,518,6 . 

Breite der Incisivenreibe . 39 37 30 35 38 

Durchmesser des J3 . . . • 14 10 • 14 • 

2) im Bnterkiefer: 

seine Gesamtlange .... 185 187 146 . 177 210 

vom Hinterrand des Mi bis 

Hinterrand des Condylus 76 69 57 . 63 • 
Lange der Backenzahnreibe . 78 86 65 78 

Asthohe hinter M, . . . . 46 54 37 . 45 53-55 

Lange des Mx. 24 29 19 20—23s) 23,5-24,2s) 27 

Breite des M,. 11 12 9 10,5-12 12,2—12,8 . 
Lange des P4. 24 24 18 19,8-21,5 23-23,3 25 

desgl. in % der Lange von Mx 100 82,7 94,7 93—99 96,2—97,9 92,6 

Breite des P4. 13 14 10 11—12,5 13,4—13,7 . 
desgl. in % der Lange von Mx 54,2 48,3 52,6 51,1-58,5 56,6-57 

Lange des P3. 21 22 17 18,2—20,5 20-22 23-24 

desgl. in % der Lange von M4 87,5 75,8 89,4 89,1—91 82,2-93,6 85,2 

Breite des P3. 13 15 10 11,3—12,5 13,5-14,2 16,1 

desgl. in °/0 der Lange von M, 54,2 51,7 52,6 54,3—57 57,4—58,6 . 
Lange des P,. 15 15 13 13,8—15 14,5—15 17—18 

desgl. in % der Lange von M, 62,5 51,7 68,4 60,8—69,3 61,7—61,9 66,7 

Breite des P2. 9 11 8 8,2—10,5 10,2—10,6 12,5 

desgl. in % der Lange von M, 37,5 37,9 42,1 41—45,6 43,4-43,8 • 

*) Loc. cit. 

2) Eigene Messungen. 

3) Nach Hagmann, log. cit. erganzt. 
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V. Felidae. 

1. Felis Ieo fossilis = Felis spelaea Goldfuss? 

Tafel IX Fig. 7, Tafel X Fig. 1, Tafel XII Fig. 1, Tafel XIII Fig. 1, 2, 3 und 

Tafel XIV Fig. 7, 8. 

Bei der Bestimmung der grossen Katze von Mosbach und Mauer 

habe icb zwei Unterkieferhalften nebst einem weiteren Bruchstuck einer 

solcben aus der Knochenhohle von Steeden an der Lahn, demjiingeren 

Diluvium — der palaeolithischen Zeit und zwar dem „Magdalenien“ — 

angehorig und als Felis spelaea Goldfuss von Hermann von Meyer 

bestimmt, aus der Sammlung des Nassauischen Vereins fur Naturkunde 

zu Wiesbaden (Naturh. Museum), nebst recentem Material von Lowen 

und Konigstigern zum Vergleiche hinzugezogen und bin schliesslich zu 

dem Resultat gelangt, dass, gleichwie in England1), in diesen Resten 

eine Lowenrasse vorliegt. Dock erhalten wir wohl durcb Prof. M. Boule 

bieriiber bald nahere Auskunft2). Bisjetzt sind nur Unterkieferhalften 

von Mauer und Mosbach gesammelt worden, keine Schadel. Die Unter- 

kiefer sind in ihrer Ausbildung sehr verschieden, je nach der Starke 

und dem Geschlecht ihres ehemaligen Tragers. Die Entwicklung sehr 

kraftiger Zahnwurzeln bringt einen hohen wagrechten Ast zuwege, 

umgekekrt schwachere Wurzeln einen niederen. Dasselbe gilt fur die 

Symphyse, die von der Ausbildung des Canin abhangig ist. Fallt dieser 

Zahn als ein kraftiger Hauer aus, so bildet sich mit der Zeit eine hohe, 

starke Symphyse, bleibt der Canin klein und zierlich, so gestaltet sich 

demgemass auch die Umhullung seiner Wurzel. So wachst mit der 

x) Vergl. Dawkins, W. Boyd. The british pleistocene mammalia. Palaeonto- 

graphical Society. Vol. XL. 1887. 

2) Gemeint ist die in Aussicht stehende Veroffentlichung: Marcellin Boule, „Les 

grands Chats des Cavernes“ in BAnnales de Paleontologie, publiees sous la Direction 

de Marcellin Boule etc.“ Masson & Cie., Editeurs, Paris. Nouvelle Publication! 

20* 
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Ausbildung der Pulpa, mit der Entwicklung derWurzel aus einer dtinn- 

wandigen Rokre bis zu einem durchaus massiven Stamm, die Symphyse. 

Die Konigstiger haben einen wagrechten Ast mit mehr oder weniger 

ausgesprochener Konkavitat der Unterrandlinie aufzuweisen und sind 

von der extremen Form des Lowen vom Kap mit ihrem hochkonvexen 

Unterkieferrand schon von weitem leicbt zu unterscheiden. Anders 

gestaltet sicli aber die Sache, wenn man die nordafrikanischen und 

indisclien Lowen zum Vergleich bringt, denn deren Unterkiefer sind 

nur noch durch Grosse und Massigkeit von jenen des Tigers zu unter- 

scbeiden. Yom hocbkonvexen bis zum schwachkonkaven Lowenunter- 

kiefer finden sich alle Ubergange unter den Lokalrassen. Cuvier1) 

bringt die Abbildung einer linken Unterkieferhalfte der Felis spelaea 

Goldfuss in Verbindung mit dem Umi’isse einer Lowenunterkiefer- 

halfte, welche zeigt, dass das Fossil gegeniiber dem vorliegenden recenten 

Lowenkiefer zwei ausgesprochene Konkavitaten aufweist im Gegensatz 

zur Konvexitat dieses Lowen. Nur die Mittelpartie vor dem Molar 

deckt sich, desgleichen der Condylus. Vorn bei den Incisiven springt 

der Lowenunterkiefer vor, bleibt dagegen unten an der Symphyse 

zuriick; bei Felis spelaea springt im Gegensatz hierzu die Symphyse 

nach unten (basal) heraus, wie bei den Kiefern erwachsener Tiger: 

der Unterkiefer des alten Berberlowen im Mainzer Museum bietet aber 

genau dasselbe Bild und lasst also diese Unterschiede verschwiuden. 

Der Ramus ascendens mit dem Coronoideus reicht bei Felis spelaea 

ausserordentlich weit nach hinten, wahrend er beim Lowen am Hinter- 

rande fast gerade aufwarts fiikrt, nur 3/i der Ausdehnung nach hinten 

gewinnt. Ja, bei unseren recenten Lowen, Tigern tmd Panthem 

kommt der Hinterrand des Coronoideus meist vor den Condylus, hochstens 

iiber dessen Hinterrand zu stehen, wenn man an einer Senkrechten 

herabgeht, wahrend derselbe nach Laurillards Abbildung im Cuvierscken 

Atlas bei Felis spelaea weit hinter den Condylus fallt. Ferner 

steht beim Lowen der Processus angularis nach hinten, bei Felis spelaea 

nach unten gerichtet. Den Mosbacher Unterkieferkalften, die mil* vor- 

gelegen haben, fehlt durch weg der Ramus ascendens mit dem Coronoideus 

nebst dem Condylus, so dass ich leider bezuglich dieses Verkaltens 

b Recherches sur les Ossemens fossiles par Georges Cuvier. Atlas. Tome II, 

PI. 198, Fig. 1. 



im Unklaren geblieben bin1); indessen konnte ich bei unserem kleinen 

Material an Tigern schon feststellen, dass auch in diesem Punkte 

Variability berrscht. Die Backenzahne der Mosbacher Felis sind so 

gross, breit und massig wie beim Lowen, insbesondere baben die 

Vorder- und Hinterbocker der beiden Pramolaren ganz dieselbe Ent- 

wicklung, worin der Tiger dem Lowen etwas nacbstebt. Auch der Reiss- 

zahn zeigt die grossere Breite und den kraftiger entwickelten Hinter- 

randtuberkel, der sich aus einem lingualen Basalwulste hervorbebt. 

Herr Professor W. Salomon batte die Giite, aus der Sammlung des 

Stratigraphisch-Palaontologischen Institutes der Universitat zu Heidel¬ 

berg eine linke Unterkieferhalfte dieser grossen Katze mir zur Unter- 

sucbung zu senden. (Siebe Tafel X Fig. 1.) Dieselbe ist leider sebr 

fragmentariscb und stammt aus dem Sande von „Mauer bei Neckar- 

gemundt11, mit der ausdrucklichen Bemerkung „unter Loss“. Sie ist 

vorn der Incisivenpartie und der Basis der Caninpartie nebst der Canin- 

krone verlustig gegangen, aucb die Backenzahne sind bis auf den 

hinteren Zacken und die Kronenbasis des Reisszahnes alle abgebrocben, 

und hinten fehlt der aufsteigende Ast nebst Condylus und Angulus. 

Der wagrecbte Ast fallt durch seine gedrangte Form auf, so dass er 

bierin an Jaguar und Kuguar erinnert. Der Reisszabn (Mj) hat hinten 

einen kraftigen Tuberkel bezw. Talonansatz und einen starken Hinter- 

zacken, der labial angekaut ist und nebst der Ausbildung des Knochens 

das Alter seines Tragers anzeigt. Die Caninwurzel ist etwa 10 mm 

unter dem Oberrande des wagrechten Astes abgebrochen. Ihr Langs- 

durchmesser betragt an der Bruchstelle 26, der Querdurchmesser 17 mm; 

sie erscbeint demnacb seitlicb zusammengedriickt und zwar, wie der 

Augenscbein lebrt, mebr bei der vorderen, als bei der hinteren Halfte. 

Die tibrigen Verhaltnisse des Kieferstiickes sind folgende: Vom Ramus 

ascendens ist nur ein kleiner Ansatz iibrig geblieben, der den Beginn 

des Processus coronoideus umfasst, der Alveolarrand der Backenzahn- 

partie und die Basis nebst dem Sy mphy sen vor sprung sind erhalten 

geblieben. Das kleine Foramen mentale stebt unter der vorderen Wurzel 

des vordersten Pramolaren. Bei diesem Kiefer befand sich ein offenbar 

zu demselben Individuum gehoriger Oberkiefer-Reisszalm, denn ibm 

sind dieselben Charakteristiken eigen, wie dem Unterkiefermolar. 

D Siehe jedoch die Fortsetzung auf Seite 309. D. Verf. 
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Der Oberkiefer-Reisszahn (Tafel IX Fig. 7) hat eine grosste 

Lange von 36 bei einer vorderen Breite von 20 mm, den Vorderrand 

des Innentuberkels mitgemessen. Der Zahn ist stark angekaut bezw. 

abgenutzt, welcher Befund auf das Alter seines Tragers einen Schluss 

zulasst. Die Abnutzung stellt sich dar als eine linguale Abschleifung, 

entsprechend der Scherenfunktion der Felidae-Backenzahne. Der vordere 

basale Teil (a bei Dr. Hilzheimer1) ist stark ausgepragt, wie es nur 

selten bei recenten Lowen der Fall ist, der auf der labialen Seite 

liegende kleine Tuberkel (b bei Dr. Hilzheimer) sehr schwach ent- 

wickelt. Die linguale Seite zeigt ein hinten aufgeschwungenes Basal- 

band. Entsprechend der Form des Unterkiefers ist der Zahn ver- 

haltnismassig kurz und breit. Der Reisszahn pflegt bei Felis spelaea 

39 bis 43 mm lang zu sein; bei einem grossen Lowensckadel des "Wies- 

badener Museums, der aus der Kalahariwiiste stammt (Leo capensis), 

konnte ich 38,5 Lange und 19,5 mm Breite feststellen, iibrigens schwankt 

nach Hagmanns2) Untersuchungen die Lange dieses Zahnes beim 

Lowen zwischen 31 und 39,5 mm, beim Tiger nach Hilzheimer 

zwischen 31 und 36,3 mm. Die Gestalt der Hocker oder Loben ist 

die gewohnlicke bei Lowen und Tigern vorfindliche, deren Variability 

keine prazise Beschreibung gestattet. 

Herr Geh. Oberbergrat Prof. Dr. Lepsius liess mir aus dem 

Grossh. Landesmuseum (Geolog.-Palaontolog. Abteilung) eine linksseitige 

Unterkieferhalfte von Mosbach zukommen, die sich durch kraftige 

Entwicklung auszeichnet und jedenfalls einem starken mannlichen 

Individuum zugehorte. (Siehe Tafel XII Fig. 1.) 

Der wagrechte Ast ist vortrefflich erhalten bis zur Erhebung des 

aufrechten Astes an der Oberrand- oder Alveolarlinie, so dass hinter 

dem Reisszahn (Mj) noch ein Aststuck von 50 mm vorhanden ist. An 

der Basis ist er schon zwischen dem Reisszahn (Mj) und dem vor ihm 

stehenden Pramolar abgebrochen. 

Der wagrechte Ast ist von der Incisivpartie bis hinter den Mx 

156 mm lang. Die senkrechte Hoke der Symphyse betragt lingual 85, 

die Hohe des wagrechten Astes hinter dem Reisszahn (Mj) 67, vor 

0 Uber einige Tigerscbadel aus der Strassburger zoologischen Sammlung. Von 

Dr. Hilzheimer. ,,Zoologischer Anzeiger“, Band XXVIII, Nr. 18 (14. Miirz 1905), Seite 596, 

Fig. 1 etc. 

2) Loc. cit. 
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dem vorderen Pramolar 53 mm. Die Hoke yon der Caninspitze bis 

zur Kieferbasis macht 129 mm aus. 

Die Incisiven sind ausgefallen mit Hinterlassung ibrer drei Alveolen, 

die sehr enge zusammengeschoben erscheinen infolge machtiger Ent- 

wicklung des Canins; ibre Yorderwand ist weggebrochen. Die Breite 

der Incisivpartie betragt nur 11 mm. Die Symphyse zeigt sich sehr 

rauh und grobkornig. 

Der ansserordentlich starke Canin ist wohlerhalten. Seine "Wurzel 

ist oberhalb drn'ch Abbrockelung des Kieferrandes blossgelegt. Die 

Kronenhohe betragt, am Sclimelz gemessen, yorn 55, labial 50 mm, 

der Durcbmesser von vorn nacb hinten 29 mm, der Querdurchmesser 

19,3 mm. Der Hauer besitzt eine sehr kraftige Riickschneide und eine 

vordere linguale Leiste. Hinten tritt eine labiale Vertikalfurche infolge 

Abnutzung durch das Anreiben des Oberkiefercanins in die Erscheinung. 

Der Wurzeldurchmesser betragt 31, der Querdurchmesser 18,5 mm. 

Der Reisszahn (Mj) ist gleichfalls sehr kraftig entwickelt, 31mm 

lang und 16 mm breit, seine Krone, labial gemessen, am Vorderzacken 

20, am Hinterzacken 21 mm bocb. 

Der hintere Pramolar (Px von hinten gezahlt) zeigt den Haupt- 

zacken an der Spitze abgebrochen, wahrend Vorder- und Hinterkocker 

lingual beschadigt sind. Die Lange des Zahnes betragt 28,5, seine 

Breite 12 mm. In seiner Stellung im Kiefer ist er auf der labialen 

Seite um 4 mm nach hinten zuriickgeschoben, so dass er auf dieser 

Strecke den Reisszahn deckt. 

Der vordere Pramolar (P2 von hinten gezahlt) wird durch 

eine Lucke von gleicher Dimension (4 mm) von dem Pt getrennt und 

hat eine Kronenhohe von 9, eine Lange von 18,2 bei einer Breite 

von 8,4 mm. 

Die Zahnreihe misst 82 mm. Das Foramen mentale steht wie 

oben angefiihrt. 

Kurzlich konnte ich auch fur die von mir verwaltete Anstalt in 

Mainz eine linke Unterkieferhalfte aus Mosbach erhalten, welche 

im G-egensatze zu der vorher beschriebenen von grazilem Bau ist und 

einer alten Lowin zugehort haben diirfte. Leider fehlt auch bei diesem 

Stuck der Ramus ascendens nebst dem Condylus, doch ist der Angulus 

wohlerhalten, nur sein Fortsatz abgebrochen, dessen Basis indessen 

verrat, dass er genau wie beim recenten Lowen beschaffen war. Da 
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auch die Xncisivenpartie erhalten blieb, sOgar nebst den Wurzeln des 

stark zusammengepressten zweiten und dritten Schneidezahns, so lasst 

sicb die Lange des wagrechten Astes von den Incisiven bis zuro Angulus 

direkt vermessen; dieselbe betragt 222 mm, von den Incisiven bis hinter 

den Eeisszahn 130 mm. Die Symphyse ist ziemlich niedrig, ihre senk- 

rechte Hohe betragt lingual 66 mm, die Hohe des 'wagrechten Astes 

hinter dem Eeisszahn (Mx) 50 mm, vor dem vorderen Pramolar 43 mm. 

Die Hohe von der (erganzten) Caninspitze bis zur Kieferbasis macht 

110 mm aus. Die Breite der Incisivpartie betragt nur 6 mm. Die 

Symphysenflache ist rauh und grob geformt. 

Der Canin ist auf seiner Eiickseite vom Oberkieferhauer bis auf 

2/3 seines Durchmessers weggeschliffen worden. Der Wurzeldurchmesser 

betragt 26, der Querdurchmesser 12 mm. 

Der Eeisszahn (Mj) ist labial auf den Schneiden der Zacken 

abgeschliffen, er hat einen kraftigen Talonansatz, der von der riick- 

wartigen Yerlangerung eines basalen Sckmelzwulstes gebildet wird. 

Seine Lange betragt 28, die Breite 15 mm. 

Der hintere Pramolar (Pj von hinten gezahlt) ist an der Spitze 

des Mittelzackens abgekaut und hat einen sehr kraftigen Yorder- und 

breiten, lingual ausgewulsteten Hinterhocker. Die Lange betragt 27,2, 

die Breite 12,8 mm. 

Der vordere Pramolar (P2 von hinten gezahlt) ist gleichfalls 

auf der Spitze des Hauptzackens und zwar von hier nach dem Hinter¬ 

hocker zu angekaut und von kraftiger Ausbildung. Die Lange betragt 

16, die Breite 8 mm. 

Das Foramen mentale steht unter der Vorderwurzel des P2; 

lingual ist der hinterwarts unbeschadigte Eingang zu dem 14 mm 

hohen Foramen mandibulare zu sehen. Die Kieferbasis bildet von 

dem unterwarts herausragenden Symphysenende bis hinter den M, 

fast eine gerade Linie, die unter dem P2 klein wenig ausgehohlt, 

unter dem Pt aber klein wenig konvex ist. Hinter dem Mj wird sie 

etwas mehr konvex, weiterhin nach dem Angulus zu aber konkav. 

Die Backenzahnreihe misst 73 mm an den Kronen, 75 mm an den 

Alveolen. Bei diesem Kiefer drangt sich zwar auch der Eeisszahn 

etwas nach der lingualen Seite vor, doch nicht in erheblichem Grade, 

und die drei Backenzahne bilden eine wohlgeschlossene Eeihe. 
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Die Summe der Langenmafie der einzelnen Backenzabne betragt 

bei 8 Tigem nach Hilzbeimer . . 61,7—68,3, 

beim Kalabarilowen.78,5, 

beim Steedener Leo spelaeus . . . 73,6, 

bei 2 Mosbacher Leo.71,2—77,7. 

Aus Obigem erbellt, dass sich die Messungen an den Zalman 

der grossen fossilen Katzen auf die Seite des Lowen neigen. 

Eine Ulna dieser grossen Katze axis dem Mosbacber Sande befindet 

sicb in Wiesbaden, eine andere im Mainzer Museum. Letztere bat 

folgende Mabe im Vergleicb mit einer solcben eines alten Menagerie- 

lowen-Skelettes in der gleicben Sammlung. 
Felis Felis 

1. Facies volaris ulnae. i.. i_u leo toss, leo barb. 
Olecranon vom radialen Processus bis zum oberen Rande der 

Incisura semilunaris. 70 51 

Dasselbe vom medialen Processus bis zum oberen Rande der 

Incisura semilunaris. 81 56 

Breite des Olecranon (Durchmesser radial-medial) ...... 38 27 

Breite der ganzen Gelenkpfanne (beim Processus coronoideus 

gemessen). 58 48 

Breite der Incisura semilitnaris am Oberrand. 35 24 

Hohe „ „ „ bis zum Processus coronoideus 

gemessen). 61 51 

Hohe der Incisura semilunaris bis zur Incisura radialis . . 44 33 

Hohe vom Unterrand der Incisura semilunaris am Processus 

coronoideus bis Unterrand der Circumferentia articularis. 330 260 

Breite des Capitulum. 29 17 

Hohe des Processus styloideus. 32 20 

2. Facies radialis ulnae. 

Grosste Ausdehnung der Incisura radialis vom Aussenrand 

zum Processus coronoideus . .. 56 33 

Vom Olecranon bis zur Unterseite des Processus coronoideus. 140 95 

Hohe der ganzen Gelenkpfanne, die Rander mitgemessen . . 76 64 

Durchmesser des Olecranon (volar-dorsal). 62 43 

3. Facies medialis ulnae. 

Vom Olecranon bis zur Unterseite des Processas coronoideus 140 95 

Durchmesser des Olecranon (volar-dorsal). 52 36 

r „ Knochens am Processus coronoideus ... 85 57 

„ „ „ „ oberen Rande der Incisura 

semilunaris. 79 53 

„ „ „ „ Capitulum. 48 30 

„ „ Processus styloideus in halber Hohe ... 24 18 

Lange der ganzen Ulna. 465 352 

4. Facies dorsalis ulnae. 

Lange der Ulna. 455 342 
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Aus obigen Maflen ist die betrachtlichere Grosse jener altdiluvialen 

Katze gegeniiber unserem Berberlowen ersicktlich. Besonders fallt auch 

der mit weit gewaltigerer Muskulatur in Verbindung stebende volar- 

dorsale Durckmesser auf, der in den Verhaltniszahlen zur Lange =100 

bervortritt. Derselbe betragt 

fur das Olecranon.11,2:10,2 

„ den Knochen am Processus coronoideus 18,3 :16,9 

„ „ „ an der Incisura semilunaris 16,9:15,1 

Eine solcbe Katze war dem Hohlenlowen, dessen Femur Professor 

Dr. Eberbard Fraas scbildert1), in Grosse jedenfalls gleicb und 

vielleicbt identiscb mit ibm. 

Yor Abschluss dieser Studie erbielt icb aus der Sammlung der 

Senckenbergiscben Naturforscbenden Gesellscbaft zu Frankfurt a. M. 

von Herrn Dr. F. Drevermann noch eine recbte Unterkieferbalfte des 

Mosbacber Lowen freundlicbst zur Untersucbung tiberwiesen. Dieser 

pracbtigen Kieferbalfte feblt nur die vorderste Partie, die dem Finder 

im Sande verloren ging, d. b. die Symphyse mit Incisiven und Canin, 

so dass man von vorn gerade auf die Hinterwand der Caninalveole 

siebt, deren labiale Wandung nocb bis zu 22 mm erbalten ist. Im iibrigen 

ist das Stuck in tadellosem Zustande und erganzt in wiinscbenswerter 

Weise die obigen Beschreibungen. Die Kieferbalfte hat die Form der- 

jenigen des Berberlowen, ist nur grosser und kraftiger, was dem 

Individuum anzurecbnen ist. Die Zahne zeigen nur bei dem Molaren, 

dem Reisszahn, labial angekaute Sckneiden und sind sonst vollig intakt. 

(Siehe Tafel XIV.) Der basale Rand zeigt unter der Hinterwurzel 

des vorderen Pramolaren eine scbwaclie Konkavitat, unter der Hinter¬ 

wurzel des Reisszabnes eine zweite starkere. Der Processus angularis 

bat dieselbe Richtung wie beim Berberlowen. Der ganze Kieferast ist 

stark im Knocben, jedock obne die vorspringenden Rauheiten und 

sonstige Accidenzen des Alters: der Trager war ein vollig erwacbsenes, 

kraftiges und grosses, jedenfalls mannlicbes Individuum. Der Hinter- 

rand des Ramus ascendens beim Processus coronoideus liegt nicbt nacb 

binten berausgereckt, sondern die Senkrecbte fallt auf die Welle des 

Condylus, wie beim recenten Lowen. (Siebe Tafel XIV Fig. 8.) 

*) Die Hohlen der schwabischen Alb von Prof. Dr. E. Fraas. Schriften des 

Schwabischen Hoblenvereins Nr. 4. Tubingen 1901. 
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Die Hohe des Processus coronoideus iiber dem tJnterrand des Processus 

angular is betragt. 

Die Hohe des Processus coronoideus iiber dem Oberrand des Condylus betragt 

Die Hohe der Condylus-Oberflache iiber dem Unterrand des Processus angularis 

betragt. 

Die Hohe des wagrechten Astes vor dem vorderen Pramolar betragt . . . 

Die Hohe des wagrechten Astes hinter dem Reisszahn betragt. 

Die Lange desOberrandes des Ramus ascendens von Mx bis Processus coronoideus 

betragt. 

Die Lange des wagrechten Astes vom vorderen Pramolar bis Condylus-Hinter- 

rand (lingual gemessen) betragt. 

Die Lange des Ramus ascendens iiber dem Condylus bis an M, betragt . . 

Die Breite des Condylus betragt. 

Die Hohe seiner Welle betragt. 

Die Lange der Backenzahnreihe betragt alveolar gemessen. 

Die Lange der Backenzahnreihe betragt an den Kronen gemessen . . . . 

140 mm 

81 ii 

58 ii 

53 ii 

58 ii 

150 ii 

205 ii 

110 ii 

61 ii 

20 ii 

79 ii 

78 ii 

Der kraftige Reisszakn (M^) ist 31 lang und 16,5 mm breit, 

seine Krone, labial gemessen, am Yorderzacken 20, am Hinterzacken 

(Vertikalprojektion) 21 mm bocb. Die Vorderschneide misst 12, die 

Hinterschneide 15 mm. 

Der hintere Pramolar (Pt von hinten gezaklt) greift mit dem 

Hinterrande labial nacb kinten iiber den Aussenrand des Mi zuruck, 

wodurck die Zaknreike urn 3 mm verkiirzt wird. Seine Lange betragt 31, 

die Breite vorn 13, mitten 15, kinten 15,5 mm. Der Yorderzacken 

ist 13, der Hinterzacken 14 und der Mittelzacken von der Einbucktung 

ab nock 19 mm kock, okne dieselbe zu beriicksicktigen misst er 21 mm 

an Hoke, von der Kronenbasis an gemessen. 

Der vordere Pramolar bat eine Lange von 21, eine vordere 

Breite von 10, eine kintere von 12 mm. Die Hoke ist vorn 6,6, am 

Mittelzacken 12,3, kinten 8,3 mm. 

Die Kronen der Zakne zeigen an der Basis einen lingualen 

Wulst. 

Das Foramen mentale stekt unter der Yorderwurzel des vor¬ 

deren Pramolaren; der Eingang zum Foramen mandibnlare ist 

17 mm kock. 

Somit ist der Mosbacker Lowe als gesickert zu erackten. Die 

Hoklenlowen diirften wenigstens zum Teil anderen Rassen angekoren. 

Wain-end des Druckes ersckien Professor Boule’s Abkandlung, die 

zeigt, dass der beriilimte Forscker zu dem gleicken Resultat gelangt 

ist, wie ick. 
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2. Felis (Lynchus) issiodorensis (Croizet) de Blainville1). 
Tafel XIV Fig. 2 a und 2 b. 

Professor Dr. Kinkelin2) hat den Reisszahn und vorderen Pra- 

molar aus einer rechtsseitigen Unterkieferhalfte als Felis lynx L. zu- 

gehorig bestimmt und in der Tat ist der Luchs auch der nachste 

recente Verwandte (wohl Nachkomme) dieser Katzenart. 

Die Zahne haben einen mit Eisenoxydhydrat stark impragnierten 

Schmelz, wie dies bei den in der untersten Schicht der Mosbacher 

Sande, der Trogontherienschicht, ruhenden Resten gewohnlich der Fall 

ist. Der seltene Fund gehort der Senckenbergischen Sammlung. 

Dem Reisszahn (Fig. 2b) fehlt die hintere Wurzel. An der 

Abbruchstelle konnte sie einen etwa vorhanden gewesenen lingualen 

kleinen Tuberkelansatz mitgenommen haben, deshalb habe ich zum 

Yergleich die Luchszahne labial gemessen, d. h. ohne den hintersten 

Talonansatz, der sich allerdings nur bei den nord- und mitteleuropai- 

schen Luchsen findet. 

Der vordere Zacken dieses Zahnes ist, von der labialen Seite 

betrachtet, flacher als bei Felis (Lynchus) lynx L., und, von oben 

gesehen, nicht so weit nach innen (lingual) geschwungen. Seine 

Schneide befindet sich daher mehr in der Langsachse des Zahnes und 

steht nicht in einem erheblichen Winkel zu derselben geneigt, wie beim 

Luchs. Diese Schneide ist nicht nahezu wagrecht und gerade, wie 

beim Luchs, sondern vom Girunde auf aufwartsragend und in der 

Mitte deutlich konvex. 

Der hintere Zacken stosst nicht nahezu mit seiner Schneide 

mit der Schneide des vorderen Zackens zusammen, wie beim Luchs, 

sondern ist von Grand auf durch einen breiten Ausschnitt vom 

Vorderzacken getrennt. Seine Schneide ist nicht gerade, sondern 

konvex. 

Die Breite des in der Langsrichtung grosseren Issiodorensis-Zahnes 

ist geringer als die des kurzeren Luchszahnes, die Lange desselben 

b Croizet et Jobert, Ossements fossiles du Puy-de-Dome. I., pag. 198 (Felis 

media) und De Blainville, Osteographie des Mammiferes. Tome II., pag. 146 des 

Faszikels XI. Abb. Atlas PI. XVI der Gattung Felis. 

2) Dr. Fr. Kinkelin: Bericht der Senckenberg. Naturf. Gesellschaft. Frank¬ 

furt a. M. 1889. Seite 100 ff. 
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= 100, ergibt fur Issiodorensis die relative Breite von 38,7%, fur 

lynx 41,2 bis 46,3%.1) 

Der vordere Pramolar ist langer und breiter als beim Luchs, 

der Hauptzacken ist durch Einbucbtungen vom Yorder- und Hinter- 

tuberkel abgetrennt. Seine Protoconidspitze ist etwas abgekaut. Die 

beiden Tuberkel sind zugerundet. Es betragt bei 

Lynchus 
issio¬ 

dorensis 

Mosbach 
Museum 

Frankfurt 

L. lynx 

Russland 

Museum 
Mainz 

L. lynx 

Nat.-Kab. 
Stuttgart 

L. rufus 

Amerika 

(mannlich) 

Museum 
Mainz 

die Lange d.Reisszahnes (beiL.lynx 

ohne den Talonansatz gemessen). 15,5 14,9 14,9 13,2 

die Lange des vorderen Zackens 7,2 8,0 8,2 7,9 

die Lange des hinteren Zackens . . 8,3 7,9 7,7 7,2 

die Breite des vorderen Zackens 6,0 6,9 6,2 5,4 

die Breite des hinteren Zackens . . 6,0 6,9 6,2 5,2 

die Lange des vorderen Pramolars . 12,0 10,5 10,2 8,4 

die Breite des vorderen Pramolars . 6,0 5,5 5,5 4,3 

L. rufus 
New- 

Orleans 

(weiblich) 
Nat.-Kab. 
Stuttgart 

L. par- 

dinus 

Spanien 

Nat.-Kab. 
Stuttgart 

L. caracal 

Nubien 

Nat.-Kab. 
Stuttgart 

L.chaus 

Abyssinien 

Nat.-Kab. 
Stuttgart 

die Lange des Reisszahnes . . . 10,2 12,2 10,7 11,0 

die Lange des vorderen Zackens 5,2 6,3 5,0 5,9 

die Lange des hinteren Zackens . . 6,8 7,0 6,9 7,0 

die Breite des vorderen Zackens 4,2 5,0 4,2 4,9 

die Breite des hinteren Zackens . . 4,5 5,0 4,3 5,0 

die Lange des vorderen Pramolars . 7,0 7,6 6,2 8,5 

die Breite des vorderen Pramolars . 4,1 4,0 2,5 4,4 

J) Die Unterkieferzahne eines Diluvialluchses aus der Felskluft bei Srbsko nachst 

Berann stehen dem Mosbacher Luchs naher als dem recenten. Vergl. Kafka: Fossile 

und recente Raubtiere Bohmens. (Avchiv der naturwissensch. Laudesdurchforschung 

von Bohmen Bd. X, Nr. 6, Prag 1903, S. 29.) 
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Nachtrag zu Ursus arvernensis und Deningeri. 
Tafel XIV Fig. 1, 3 und 4. 

Ein aus clem Mosbacher Sande stammender rechter Oberkiefer- 

canin (Fig. 1) wurde von Prof. Dr. Fr. Kinkelin seinerzeit1) zu Ursus 

arctos L. gestellt, dem er aucb nahesteht. Dr. H. Schroder2) streicht 

diese Bestimmung als ,,auf ungenugender Grundlage beruhend“. Der 

Zahn gehort zweifellos einem vollig erwachsenen Ursus arvernensis an 

und belegt die vollige Ulrereinstimmung beider Faunen von Mosbach 

und Mauer als einer zeitlich und raumlich im Zusammenhange stehenden 

altdiluvialen Fauna der oberrkeinischen Tiefebene. 

Gleichfalls aus Mosbach stammend sind die der Sammlung der 

Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft entliehenen Ober- 

kiefer-Backenzakne, welche auf Tafel XIV Fig. 3 und 4 abgebildet 

wurden. Dieselben gehorten kraftigen jungen Individuen an; ihre 

Kronen sind noch vollig intakt. In diesen Zahnen nahert sich Ursus 

Deningeri so sehr dem echten Hohlenbaren (Fig. 5 und 6), dass mir 

Zweifel an der Richtigkeit meiner fruheren Annahme aufgestiegen 

sind, welche in dem grosser) *Bar von Mauer und Mosbach nur eine 

analoge Entwicklung, eine konvergente Form in bezug auf den 

Hohlenbar erblickt wissen wollte. Ich bin jetzt der Meinung, dass 

in Ursus Deningeri eine Ahnenform-Reihe der Spelaearctos 

spelaeus-Gruppe vorliege. Aus der Etruscus-Arvernensis-Reihe 

wiirde sich zunachst die noch mehr polymorphe Deningeri-Reihe ent- 

wickelt haben, aus welch er dann diejenigen Hohlenbaren hervorgingen, 

denen die clrei vorderen Pramolaren des Unterkiefers fehlen. Spelae¬ 

arctos arctoideus ware hiernach nicht genetisch beteiligt bei der 

Hervorbringung der Hohlenbaren s. str., scheint auch mit denselben 

gleichaltrig zu sein. An dieser Stelle mochte ich auch noch be- 

merken, dass einzelne Yorkommnisse vorderer Pramolaren als atavi- 

stische Gebilde aufgefasst werden konnten, so sehr ich im allgemeinen 

einem auf Atavismus hinweisenden Erklarungsversuche abgeneigt bin, 

streng atavistische Gebilde existieren jedoch ohne Zweifel. 

') Loc. cit. 

2) Revision der Mosbacher Saugetierfauna in Jahrb. d. Nass. Ver. fur Naturkunde. 

Jahrg. LI, 1898, S. 216 if. 

9 OCT. 1906 





Fig. 1. Ursus Deningeri v. Reichenau aus Mosbach. Schadel eines sehr grossen Individuums von 
der Seite. Museum Mainz. 

Fig. 2. Ursus arctos L. b. Zarnowki, recent, Minsk, Polen. Schadel von der Seite. Kgl. Naturalien- 
kabinett Stuttgart. 

Fig. 3. Ursus (arctos L.) beringianus v. Middendorf (als var. beringiana), recent, Lander urn die 
beringsstrasse. Schadel von der Seite. Kgl. Naturalienkabinett Stuttgart. 

Alles 3/... natiirlicher Grosse. 





Tafel II 

Ursus Deningeri v. Reichenau aus Mosbach. 
Schadel des grossen Individuums, von unten gesehen. Museum Mainz. 

2/5 der naturlichen Grosse. 





Tafel ill. 

Fig. 1. Ursus Deningeri v. Reichenau aus Mosbach. Schadelkapsel, von hinten 
gesehen. Museum Mainz. 9 : 14 der natiirlichen Grosse. 

Fig. 2. Meles taxus Pallas aus Mosbach. Linkes Unterkieferfragment von der labialen 
Seite. Museum Wiesbaden. Natiirliche Grosse. 

Fig. 3. Hyaena arvernensis Croizet aus Mosbach. Linke Unterkieferhalfte von der 
labialen Seite. Museum Mainz. 2/3 der natiirlichen Grosse. 
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Fig. 1. Ursus Deningeri v. Reichenau aus Mosbach. Gaumenplatte mit dem Gebiss von einem defekten 
-hadel, von unten. Museum Wiesbaden. 

Fig. 2a und b. Ursus Deningeri v. Reichenau aus Mosbach. Fig. 2a. Unterkiefer, zusammengestellt 
einer rechten Unterkieferhalfte eines alteren und einer linken eines jungeren Individuums. Museum Wiesbaden. 

|?-2b. Erstere von der labialen Seite gesehen (die Zahne der beigeftigten iugendlichen Kieferhalfte sind auf dem 
Iveolarrande lingual sichtbar). 

4/7 der natiirlichen GrOsse. 







Zu Tafel V. 

Fig. 1. Ursus Deningeri v. Reichenau aus Mosbach. Gaumenplatte 
mit dem Gebiss von einem zerfallenen Schadel (von unten). Museum Mainz. 

Fig. 2. Ursus arctos subfossilis v. Middendorf aus dem Hohle- 
fels, Wurttemberg. Linke Oberkieferhalfte von der labialen Seite. Der Canin 

ist nur zum Teil vorgeschoben. Kgl. Naturalienkabinett Stuttgart. 

Fig. 3. Ursus (Spelaearctos) spelaeus Rosenmuller aus dem 
Hohlestein, Wurttemberg. Linke Oberkieferhalfte von der labialen Seite. Kgl 

Naturalienkabinett Stuttgart. 

Fig. 4. Ursus Deningeri v. Reichenau aus Mosbach. Linke — 

chthamalognathe — Unterkieferhalfte von der labialen Seite. Museum Mainz. 

Fig. 5. Ursus (Spelaearctos) spelaeus Rosenmuller, planus 

Oken aus der Charlottenhohle bei Hurben, Wurttemberg. Linke — chthama¬ 

lognathe — Unterkieferhalfte von der labialen Seite. Kgl. Naturalienkabinett 

Stuttgart. 
Alles in s/8 der nattirlichen Grbsse. 



Tafel V 
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Tafel VI. 

Fig. l. Ursus Deningeri v. Reich enau aus Mosbach. Linke — mesognathe — Unterkieferhalfte, 
Imgiial gesehen. Museum Mainz. 

Fig. 2. Ursus arvernensis Croizet aus Mauer bei Neckargemund. Linke — mesognathe Unter- 
kieferhalfte, labial gesehen. Kgl. Naturalienkabinett Stuttgart. 

w Fig. 3. Ursus (Spelaearctos) spelaeus R. var. sibyllinus E. Fraas aus der Sibyllenhohle, 
urttemberg. Rechte — mesognathe — Unterkieferhalfte, labial gesehen. Kgl. Naturalienkabinett Stuttgart. 

Alles in 3/7 der naturlichen Grbsse. 





Tafel VII. 

it * . 1- Ursus Deningeri v. Reichenau aus Mosbach. Linke — hypselognathe - 
Unterkieferhalfte von der labialen Seite. Museum Mainz. 

Fig. 2, 3. Ursus Deningeri v. Reichenau aus Mosbach. Rechtes und linkes vorderes 
Unterkieferbruchstuck von verschiedenen jugendlichen Individuen mit dem zahnlosen Diastema. Beide 
von der labialen Seite. Museum Mainz. 

p , Fig. 4. Ursus (Spelaearctos) spelaeus Rosenmuller vom Hohlestein, Wiirttemberg. 
echte hypselognathe — Unterkieferhalfte. Kgl. Naturalienkabinett, Stuttgart. 

Alles 3/s der naturlichen Grosse. 







Zu Tafel VIII. 

Fig. 1, 2, 3. Ursus Deningeri v. Reichenau aus Mosbach. Fig. 1. 

Linker Unterkieferast mit der Zahnreihe. Museum Mainz. Fig. 2. Zweiter und 

dritter Molar der rechten Unterkieferhalfte. Museum Mainz. Fig. 3. Rechtes 
Unterkieferbruchstuck mit M 2 und M 3, letzterer von aberranter Form. Dto. 

Fig. 4. Ursus arvernensis Croizet aus Mauer bei Neckargemund. 

Linker Unterkieferast mit der Zahnreihe. Kgl. Naturalienkabinett Stuttgart. 

Fig. 5. Ursus arctos Linne aus der Beilsteinhohle. Rechter Unter¬ 

kieferast mit der Zahnreihe. Kgl. Naturalienkabinett Stuttgart. 

Fig. 6. Ursus arctos subfossilis v. Middendorf aus dem Hohle- 

fels. Rechter Unterkieferast mit der Zahnreihe. Kgl. Naturalienkabinett 

Stuttgart. 

Fig. 7. Ursus (Spelaearctos) spelaeus Rosenmtiller, angeblich 

aus Ungarn. Rechte Unterkieferhalfte eines jugendlichen Individuums. Museum 

Mainz. 

Alles von oben gesehen und 4/s nattirlicher Grosse. 



Tafel VIII. 







Zu Tafel IX. 

Fig. 1, 2. Ursus Deningeri v. Reichenau aus Mosbach. Fig. 1. 

Rechtes vorderes Unterkieferstiick mit zahnlosem Diastema, von oben. Museum 

Mainz. 9/10 natiirlicher Grosse. Fig. 2. Ein ebensolches mit einem P3, von 
oben. Collektion Andreae, Museum Hildesheim. 9/10 naturlicher Grosse. 

Fig. 3. Ursus arvernensis Croizet aus Mauer bei Neckargemiind. 
Rechtes vorderes Unterkieferstiick mit den Alveolen des P„ P2 und P3, von 

oben. Collektion Andreae, Museum Hildesheim. 9/10 naturlicher Grosse. 

Fig. 4. Ursus (Spelaearctos) spelaeus Rosenmuller aus Steeden 
in Nassau. Zweiter Molar des linken Oberkiefers, von oben gesehen. Museum 

Wiesbaden. Natiirliche Grosse. 

Fig. 5. Ursus Deningeri v. Reichenau aus Mauer bei Neckar- 
gemiind. Zweiter Molar des rechten Oberkiefers, von oben gesehen. Uni¬ 
versitat Heidelberg. Natiirliche Grdsse. 

Fig. 6. Ursus Deningeri v. Reichenau aus Mosbach. Backenzahn- 
reihe (P4, Mi und M,) der rechten Oberkieferseite, von oben. Collektion 

Andreae. Museum Hildesheim. e/7 natiirlicher Grosse. 

Fig. 7. Felis leo fossilis aus Mauer bei Neckargemiind. Fleischzahn 

(P4) der rechten Oberkieferseite, lingual gesehen. Stratigr. - Palaontolog. 
Institut der Universitat Heidelberg. Natiirliche Grosse. 

Fig. 8. Canis neschersensis (Croizet) de Blainville aus Mosbach. 
Fleischzahn (P4) der linken Oberkieferseite, lingual gesehen. Museum Wies¬ 

baden. Natiirliche Grosse. 

Fig. 9, 10. Ursus Deningeri v. Reichenau aus Mosbach und Mauer. 

Fig. 9. Canin der linken Oberkieferseite, labial gesehen, Mosbach. Museum 

Mainz. Fig. 10. Canin der linken Unterkieferhalfte, labial gesehen, Mauer. 
Museum Hildesheim. In 4/5 natiirlicher Grdsse. 

Fig. 11, 12, 13. Ursus arvernensis Croizet aus Mauer bei Neckar¬ 
gemiind. Collektion Andreae, Museum Hildesheim. Fig. 11. Canin der linken 

Oberkieferseite, labial gesehen. Fig. 12. Canin der linken Unterkieferhalfte, 

labial gesehen. Fig. 13. Canin der rechten Unterkieferhalfte, labial gesehen. 

In 4/5 natiirlicher Grosse. 

Fig. 14. Ursus Deningeri v. Reichenau aus Mosbach. Krone des 

dritten Incisivs der rechten Oberkieferhalfte, von unten gesehen. Collektion 

Andreae, Museum Hildesheim. 4/5 naturlicher Grosse. 

Fig. 15. Ursus arvernensis Croizet aus Mauer, Stratigr. Palaontolog. 
Institut der Universitat Heidelberg. Dritter Incisiv oben rechts mit Wurzel 

in gleicher Ansicht. 



Tafel IX 





Tafel X. 

Fig. 1. Felis leo fossilis aus Mauer bei Neckargemund. Linke Unterkieferhalfte von der labialen Seite. 
it.-Palaont. Institut der Universitat Heidelberg. 

Fig. 2, 3, 4. Cam's neschersensis (Croizet) de Blainville (etruscus var? Major) aus Mosbach. 
• 2, 3. Linke Unterkieferhalfte von der labialen, Fig. 4 eine solche von der lingualen Seite. Museum Mainz. 

Alles in 9/10 der natiirlichen Grosse. 





Tafel XI 

Fig. 1, 2. Hyaena arvernensis Croizet aus Mosbach. 

Schadel, Fig. 1, von unten, Fig. 2 von der Seite. Museum Wiesbaden. 3/s naturlicher Grosse 





Tafel XII 

Fig. 1. Felis leo fossilis. Linke Unterkieferhalfte, Mosbach. Sammlung der Grossh. Geolog. 
Landesanstalt, Darmstadt. 

Fig. 2. Ursus Deningeri v. Reichenau. Linke Unterkieferhalfte, Mosbach. Sammlung der 
Grossh. Geolog. Landesanstalt, Darmstadt. Ober dem vierten Pramolaren ist zum Vergleich ein ebensolcher 
von Ursus spelaeus Rosenmuller aus der „Wildscheuer“ von Steeden an der Lahn angebracht. 

Beide in 9/i6 der naturlichen Grosse. 





Tafel XIII 

Grosse. 
Fig. 1. Felis leo fossilis. Linke Unterkieferhalfte, labial. Museum Mainz. 
Fig. 2. Dieselbe von der lingualen Seite. 2/3 naturlicher Grosse. 

7;! natiirlicher 

Fig. 3. Felis leo fossilis. Backenzahnreihe von oben gesehen. Natiirliche Grosse. 
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Zu Tafel XIV. 

Fig. 1. Ursus arvernensis Croizet aus Mosbach. Canin aus dem 

rechten Oberkiefer, von der labialen Seite gesehen. Sammlung der Sencken- 
bergischen Naturforschenden Gesellschaft zu Frankfurt a. M. 

Fig. 2a. Felis (Lynchus) issiodorensis (Croizet) de Blainville 
aus Mosbach. Vorderer Pramolar des rechten Unterkiefers, von der labialen 

Seite gesehen. Sammlung der Senckenbergischen Naturforschenden Gesell¬ 
schaft zu Frankfurt a. M. 

Fig. 2b. Felis (Lynchus) issiodorensis (Croizet) de Blainville 

aus Mosbach. Reisszahn des rechten Unterkiefers, labial gesehen. Samm¬ 

lung der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft zu Frankfurt a. M. 

Fig. 3. Ursus Deningeri v. Reichenau aus Mosbach. Backenzahne 

des linken Oberkiefers in vollig intaktem Zustand. Von oben gesehen. Samm¬ 

lung der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft zu Frankfurt a. M. 

Fig. 4. Ursus Deningeri v. Reichenau aus Mosbach. Letzter Molar 

des rechten Oberkiefers, vbllig intakt und noch nicht vollstandig entwickelt. 

Von oben gesehen. Sammlung der Senckenbergischen Naturforschenden Ge¬ 
sellschaft zu Frankfurt a. M. 

Fig. 5. Ursus spelaeus Rosenmuller aus Steeden an der Lahn. 
Letzter Molar des rechten Oberkiefers in intaktem Zustande. Ansicht von oben. 

Sammlung der Rheinischen Naturforschenden Gesellschaft. Museum Mainz. 

Fig. 6. Ursus spelaeus Rosenmuller aus Steeden an der Lahn. 

Letzter Molar des linken Oberkiefers, vorn ein wenig abgekaut. Ansicht von 
oben. Museum Mainz. 

Fig. 7. Felis leo fossilis aus Mosbach. Backenzahnreihe der rechten 
Unterkieferhalfte. Ansicht von oben. Sammlung der Senckenbergischen Natur¬ 

forschenden Gesellschaft zu Frankfurt a. M. 

Fig. 8. Felis leo fossilis aus Mosbach. Rechte Unterkieferhalfte, von 
der labialen Seite. Sammlung der Senckenbergischen Naturforschenden Gesell¬ 

schaft zu Frankfurt a. M. 

Fig. 1—7 in natiirlicher, Fig. 8 in -j.3 der naturlichen GrOsse. 
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Abhandlungen 
der Groftherzoglich Hessischen 

Geologischen Landesanstalt 
zu Darmstadt. 

(Die Hefte sind einzeln kauflich in Kommission bei A. Bergstraffer, Darmstadt.) 

Band I. Heft 1. 1. R. Lepsius, Einleitende Bemerkungen fiber die geologischen Auf- 
nahmen im Grogherzogtum Hessen. I — XIII 

2. C. Chelius, Chronologische Uebersicht der geologischen und 
mineralogischen Literatur fiber das Grogherzogtum Hessen. M. 2.50 1-60 

Heft 2. Fr. Maurer, Die Fauna der Kalke von Waldgirmes bei Giegen, mit 
Atlas von elf lithographierten Tafeln. M. 10.—.61-340 

Heft 3. H. Schopp, Der Meeressand zwischen Alzey und Kreuznach, mit 
zwei lithographierten Tafeln. M. 2.50 . 341-392 

Heft 4. F. v. Tchihatchef, Beitrag zur Kenntnis des kOrnigen Kalkes von 
Auerbach-Hochstadten an der Bergstrage, mit drei lithographierten 
Tafeln. M. 2.50. (Vergriffen.). 393 - 442 

(1-50) 
Band II. Heft 1. Ch. Vogel, Die Ouarzporphyre der Umgegend von Grog-Umstadt, mit 

zehn lithographierten Tafeln. M. 5.—. 1-55 
Heft 2. A. Mangold, Die alten Neckarbetten in der Rheinebene, mit einer 

Obersichtskarte und zwei Profiltafeln. M. 5.—.57—114 
Heft 3. L. Hoffmann, Die Marmorlager von Auerbach an der Bergstrage, 

mit einer lithographierten Tafel. M. 2.50.115-161 
Heft 4. G. Klemm, Beitrage zur Kenntnis des krystallinen Grundgebirges im 

Spessart, mit sechs Tafeln in Lichtdruck. M. 3.—. 163-257 

Band III. Heft 1. G. Klemm, Geologisch-agronomische Untersuchung des Gutes Weiler- 
hof (Wolfskehlen bei Darmstadt), nebst einem Anhange fiber die 
Bewirtschaftung der verschiedenen Bodenarten des Gutes, vom 
Besitzer G. Dehlinger, mit einer Karte in Farbendruck. M. 2.50 1-52 

Heft 2. K. von Kraatz-Koschlau, Die Barytvorkommen des Odenwaldes, mit 
drei Tafeln. M. 2.—.53-76 

Heft 3. E. Wittich, Beitrage zur Kenntnis der Messeler Braunkohle und ihrer 
Fauna, mit zwei Tafeln. M 3.—.77-147 

Heft 4. C. Luedecke, Die Boden- und Wasserverhaltnisse der Provinz Rhein- 
hessen, des Rheingaues und Taunus. M. 5.—. 149-298 

Band IV. Heft 1. C. Luedecke, Die Boden- und Wasserverhaltnisse des Odenwaldes 
und seiner Umgebung, mit zwei lithographierten Tafeln. M. 5.— 1-183 

Heft 2. Wilhelm von Reichenau, Beitrage zur naheren Kenntnis der Carni- 
voren aus den Sanden von Mauer und Mosbach, mit 14 Tafeln 
in Autotypiedruck. M. 5.—.185-314 

Geologische Karte des Grofiherzogtums Hessen 
im Mafjstabe 1:25 000. 

Herausgegeben durch das Grogherzogliche Ministerium des Innern, 

bearbeitet unter der Leilung von R. Lepsius. 

Bisher sind erschienen die Blatter Rogdorf, Messel, Darmstadt und Mdrfelden mit Erlaute- 
rungen von C. Chelius, Blatt Grog-Umstadt von C. Chelius und Chr. Vogel, Blatt Schaaf- 
heim — Aschaffenburg von G. Klemm, Blatt Babenhausen von G. Klemm und Chr. Vogel, Blatt 
Neustadt-Obernburg von C. Chelius und G. Klemm, Blatt Zwingenberg von C. Chelius und 
G. Klemm, Blatt Bensheim von G. Klemm und C. Chelius, Blatt Brensbach-Bfillstein von 
C. Chelius, Blatt Kdnig von Chr. Vogel, Blatt Erbach —Michelstadt von C. Chelius und 
G. Klemm, Blatt Neunkirchen von C. Chelius, Blatt Lindenfels von C. Chelius, Blatt Beer- 
felden, Blatter Kelsterbach, Neu-lsenburg und Birkenau von G. Klemm, Blatt Groggerau von 
A. Steuer. 

Darmstadt 1886 — 1905. In Kommission bei A. Bergstrager; pro Blatt mit Erlauterung 
M. 2.— (einzeln kauflich). 

L. C. Wittich'sche Hofbuchdruckerei in Darmstadt. 
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