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Studien am OberkiefergebiO des wollhaarigen Nashorns 
Rhinoceros lenensis PALLAS 1) 

(antiquitatis BLUMENB.). 

Von E. JACOBSHAGEN, Marburg a. L. 

Mit 25 Abbildungen. 

Vorbemerkungen. 

,Vel' sich in die Probleme der Anthropologie der Diluvialmensehenfunde versenkt, 
wird immer sehr bald schmerzlich beriihrt werden durch die Liickenhaftigkeit der 
modernen Tatsachenunterlagen auf diesem Gebiete. Wollen wir Fragen wie die naeh 
der Herkunft und dem Werdegang des Homo primigenius oder des Homo sapiens klaren 
und versuchen, die Beziehungen beider lIfenschenarten zueinander wirklich biindig dar
zulegen, so bedarf es dazu neben einer weiteren intensiven Verarbeitung des seitherigen 
}vlaterials ganz unzweifelhaft vor allem recht vieler neuer, sachgemaJ.l gehobener eiszeit
licher Menschenfunde. Sind aueh letztere manehmal reine Zufallsgesehenke gewesen, so 
muf.l der tatige Versuch, zu neuen zu gelangen, der selbstverstandliche ~Wunsch jedes 
Morphologen sein, den die Geschichte der Hominiden in ihren Bann zog. So habe ieh 
mich seit fiinf Jahren bemiiht - soweit meine knappe Zeit es zu erlaubrn schien -
den eiszeitliehen Ablagerungen unserer I'rovinz neues anthropologisches Forsehungs
material abzuringen. Fiihrte mein Suchen - es war reeht erschwert durch das Dar
niederliegen del' Bautatigkeit in dieser N otzeit - bislang aueh noch zu keinem Ergebnis, 
so stief.l ieh doch an den verschiedensten Stell en auf Reste diluvialer Saugetiere, deren 
Studium nicht verabsaumt wurde. 

Mitteilungen iiber einige Saugetierfunde mochte ich aber nicht unterlassen, lehrt 
doch die Beschaftigung mit dem einschlagigen Schrifttum, daJ.l beziiglich allzuvieler 
Dinge im Verhaltuis zu heutigen Anforderungen nul' sehr mangelhafte Aufzeichnungen 
und bildliche Darstellungen vorliegen. Erschwert ",ird durch dies en Umstand nicht bloJ.l 
die Bestimmung selbst von an sich haufigen Arten, sondern mehr noeh eine wissenschaft
liche Einsicht in die morphologischen Zusammenhange innerhalb des Gesamtskelettes 
jener Tiere. Ohne ein Verstandnis der genaueren Formzusammenhange aber mtissen 
nicht nur diluvialpalaontologische Kernfragen, wie solche der Artenumgrenzung und der 
phylogenetischen Beziehungen im Sinne einer einigermaJ.len exakten N aturbetrachtung 

') N ach Ausweis von S. 592 des Bandes XVII der N ovi Commentarii Acad. scient. 
Petropolitanae von 1772 heiJ.lt das Tier Rh. lenensis I' ALLAS. Die BLUMENBACH'sche 
Benennung stammt erst von 1807, Rh. tichorhinus Cuv. (miiJ.lte G. FISCHER heiJ.len) 
stammt gar erst aus dem Jahre 1814. Es wird Zeit, daJ3 der PALLAS'sche Name AJI
gemeiugut wird, zumal P. grundlegend tiber das Tier arbeitete. 
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durchaus ungeklart bleiben - trotzdem es an intensiven Spekulationen in beiden Rieh
tungen nie gefehlt hat -, sondern ebenso manehes reizvollere Problem allgemeinbiolo
giseher ~ atur. Ieh denke etwa an die Frage del' Zusammenhange del' allgemeinen I('eo
graphischcn Yerbreitung diluvialer Sauger in den Einzelphasen des Quartars, odeI' an 
die Faziesgebundenheit in jenen Abschnitten; an die ]'rage del' Skelettanpassung inter
glazialer Formen, die in del' Lage waren, sieh auch in del' Glazialepoehe voll zu behaupten, 
u. a. mehr. 

Del' verhaltnismaBig geringe Umfang meiner Funde schien mil' keine Instanz 
gegen mein Yorhaben zu sein, besteht doch das Phanomen lange schon, daB auch Auto1'en 
mit reichem Material sich nicht entschlossen haben, die Riesenliicken im Seh1'ifttum ein 
wenig zu verringern. Hinzu kommt, daB hier in Hesseu bislang seh1' wenig anf diluviale 
Tierreste geachtet worden ist, so dal.l schon tiergeographisch eine genauerc DarsteIlnng 
einiger Fundstiicke nicht iibe1'fliissig erscheinen wollte. 

Fundbericht. 

1m Mai 1928 wurden in Marburg im LoBlehm del' ?;iegelei des Herrn JUSTUS 

GOBEL betrachtliehe Schadelreste des W ollhaar-N ashorns gefunden. Die Arbeiter be
meriden das Cranium erst, als sie auf ihm standen. Sie hatten ihm vorher schon cinige 
kraftige Hackenschlage auf die Schnauzengegend dieht VOl' dem P 2 versetzt. Es fchltl' 
wohl nul' infolgedessen del' ganze vordere Gaumen- und Nasenteil. Ob d('r enterkider 
iibersehen und zerstort wurde odeI' wirklich fehlte, liel.i sich nicht meh1' feststellen. 

Del' Schadel lag auf dem Schadeldach, und letzteres war iiber dem Cavum cl'anii 
stark zertriimmert. Diese ?;ertriimmerung gesehah nicht durch die Arbeiter, sie llluLl 
schon VOl' del' Fossilisierung erfolgt sein. Denn obwohl ich den ganzen Schadel a us 
einem Riesenlehmblock se11r behutsam herausal'beitete, fehIten weite Strecken del' Be
dachung vollig, andere waren stark zertriimlllel't in die Schadelhiihle hineingedriickt. 
Nirgends frischer Bruch! Ob lVIenschenhand wlihrend del' letztcn Eiszeit - jenel' gehi;rt 
del' auf einer sehr tiefen Lahnterrasse abgelagerte Li;l3lehm offenkundig an - den Schadel 
zertriimlllerte, konnte ieh leider an Ort und Stelle nicht mehr herausbekomlllen, da ieh 
den Schadel erst mehrere Tage naeh seiner Auffindung erhielt und am Fundort inzwischen 
weitergearbeitet war. Nirgends waren Holzkohlenreste odeI' Steinwerkzeuge aufzutreiben. 
Eigenartig war es, daB neben dem Nashornschadel - angeblich lerliglich im Umkl'eis 
von nieht 2 m - von den Arbeitern eine Anzahl von Sliugctierzlihnen, -knochen und 
Knochentriimmern gefunden wurden, aus denen ieh die lTberreste von zwei Pferdcn, 
von einem Bison prislJUS, einem jiingeren lVIammut und von einem Rentier nachzuwcisen 
vermochte. Yom Pfel'de fand ieh einige Baekzahne, yom Bison einen linken Mittelhand
knochen mit drei zugehorigcn Phalang'en, vom Mammut ein betraehtliches ?;wisehenkicfer
stiick. Vom Rentier riihrte ein Humerusfragment her. AIle Triimmerstiieke warcn o/fcn
kundig schon wlihrend des Diluviums Triilllmer. In del' N achbarsehaft des Fundcs fan<l 
ieh wedel' die Heste eines alten Bachlaufes, dessen Fluten die Skelettreste ausgeschwel1l111t 
haben kiinnten, noch sonst Anhaltspunkte fiil' eine andere natiirliehe Haufung' del' Fund
stiicke auf so engem Bezil'k. Erwahuen will ieh noch, daB nahe dem Rhinoceros-Schildel 
110ch einige kiimmerliche Reste der X ashornwirbelsaule gebol'gen wurden. Yon Stunt! 
an wurde nun von den intelligenten Arbeitern genau auf Skelettreste geachtet, ohne 
daB in jener Gegend del' Gruhe zunachst noch wes8ntliches Material eingebracht ,nude. 
Del' Fundplatz lag im siidlichen Teile del' Ziegelei in del' Nahe del' Stiitzmaner tieR 
GOBEL'Rchcn Gartens in einer Tiefe von 17,5 III unter del' alten ErdoberlHiehe. Er iRt 
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jetzt durch Schutt wieder aufgefiillt. Am 17. Aug. 1929 wurden in meinem Beisein nahe 
der N ordseite der GOBEL'schen Ziegelei auf dem Rande einer Bank graublauen Tones 
in etwa 16 m Tiefe im Lehm Oberkiefer und 'Gnterkiefermolaren eines alten l\Iammuts 
geborgen und kurz danach zwei Rippenbruchstiicke in geringem Abstand. Auch in 
der Nahe dieser Fundstiicke liellen sich keine Beweise dafiir finden, dall menschliche 
Jager hier am Werke waren, wie ich dann auch bei den haufigen genauen Besichti
gungen der Grube nie in der Lage war, Spuren der Anwesenheit diluvialer Menschen 
nachzu weisen. 

Einige allgemeine Angaben iiber das Fundstiick. 

Der von mir im Laboratorium langsam aus dem Lehm heraus
gearbeitete und damals leider noch mit TischLerleim statt mit Azeton
Zelluloid impriignierte Nashornschadel brach leider spater quer VOl' del' 
Hirnkapsel durch 2). Er gehOrt einem jungen Individuum an. 

Die Jugend des Tieres wird zunachst dargetan durch eine mediale 
Uberschiebung des linken Processus palatinus vom Oberkiefer tiber den 
rechten. Es fehlt. also vor del' Fossilisierung noch die spatere Synostose! 
Die Sutur lOste sich VOl' del' Fossilisierung zunachst durch Faulnis auf 
und del' Erddruck besorgte dann wohl die Uberschiebung. 

Die tiberwiegend liingsziehende Naht zwischen dem Processus 
palatini des Oberkiefers und den Partes horizon tales del' Gaumenbeine 
ist rtickwarts vom Foramen palatinum, wo sie, nul' wenig divergierend, 
den letzten Molaren umliiuft, wie es schon BRANDT (1849) an einem 
jugendlichen Schadel abbildete, streckenweise nul' noch eben erkennbar. 
VOl' dem Foramen palatinum verhalt sie sich zunachst ebenso. Erst im 
querverlaufenden medialsten Sttick tritt del' Nahtcharakter noch ganz 
deutlich in Erscheinung (Abb. 1). 

Auch an den dOl'salen und lateralen erhaltenen Teilen des Craniums 
finden sich eine Reihe von Zeichen, welche die Jugend des Nashorns 
bezeugen. So ist die Sutur zwischen dem Zygomaticum sowie Lacrimale 
und der Maxilla noch ganz offen gewesen, wahrend die zwischen den 
beiden erstgenannten Knochen gelegene Naht nUl' noch eben erkennbar 
ist und schon erhebliche Festigkeit zu Lebzeiten gehabt haben muB. 
Die Maxillar-Nasal-Naht war noch wenig gefestigt. Es klaffte die Sutur 
zwischen Lacrimale und Frontale, wahrend diejenige zwischen Frontalia 
und Nasalia sich zu festigen begonnen hatte. 1st die Synostose beider 
Frontalia vollkommen, so gab es noch eine Naht zwischen den proxi
malen Abschnitten beider Nasalia. Die Occipito-Temperal-Naht ist noch 
eben erkennbar. Die Temporalteile abel' waren bereits alle fest mit-

2) Abb. 1 gibt nur den vorderen Schadelteil wieder. 
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einander verschmolzen. Weiter spricht ftir die J ugend des Schadels der 
vollstandige Mangel des nasalen und des frontalen "Hornstuhles", d. h. 
der Knochenrauhigkeit unter den beiden NasenhOrnern. 

Ab b. 1. Rhinoceros lenensis PALL., l\f arburg. 
Ansicht des III situ befindlichen Oberkiefergehisses und des N ahherl,lUfes am 

hart en Gaumen \'on ventral und hinten. 

Vor allem aber sind hier Bemerkungen tiber das 0 bel' k i e fer g e b i 13 
zu machen. 

Es ist der riickwartigste Pramolar vollig una b geka u t un d 
noch von dem sehr stark a bgekau ten 4. Milch z ahn ii berdeckt 
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(vgl. Abb. 18 u. 19, S. 269). Der nachruckende P4 hat ihn bereits 
nach medial abgedrangt. 

Der dritte Molar war beiderseits ebenfalls noch nicht in Benutzung 
genommen. Seine 71,5 mm hohe Krone hatte sich zu diesem Zwecke 
noch etwa 28 mm hOher zu schieben gehabt. 

Trotzdem ist der Schadel von bedeutenden Dimensionen, hat er 
doch, verglichen an Hand BRANDT'scher Bilder, offen bar eine Lange 
von uber 85 cm besessen. 

Das GebiB. 

Das Ge biB des Rhinoceros lenensis PALLAS enthielt beim 
erwachsenen Tiere keine Schneidezahne. Wohl abel' wurden bei 
unserem Nashorn, wie schon PALLAS 1772 fUr den Unterkiefer angab 
und GIEBEL und BRANDT in den Jahren 1848 und 1849 endgultig fUr 
diesen sowie fiir den Zwischenkiefer nachgewiesen haben, oben und unten 
jederseits zwei Schneidezahne angelegt, die freilich bald ausfielen. 

In dieser Hinsicht schloB sich das W ollhaar~Nashorn ganz an die 
rezenten afrikanischen Nashornformen an, wahrend bei den modernen 
NashOrnern Asiens die ,II des Zwischenkiefers und die ,I2 des Unter~ 
kiefers ja nicht ausfallen, sondern sich erhalten. 

Meinem jugendlichen Schadel von Rh. lenensis fehlte leider die 
Zwischenkiefergegend. Es wurden nicht einmal 'rriimmer von ihr ge~ 
borgen. 

Eckzahne sind von keinem Rhinoceros bekannt. 
Von den vier durch weite Liicken vom alten Standort del' 8chneide~ 

zahne getrennten molariform en Pramolaren fehlt bei meinem Fundstuck 
der vorderste, PI. Er fiel, wie man weiB, im Ober- wie im Unter
kiefergebiB sehr bald aus und war an meinem Objekt zu Lebzeiten 
sicherlich schon gar nicht mehr vorhanden 3). 

Die drei Molaren sind gut erhalten. 
Von dem die Mahlbewegungen des erwachsenen Wollhaar-Nashorns 

gewohnlich bewaltigenden GebiB ist die rechte Oberkieferhalfte an meinem 
Fundstiick beziiglich der Kronen ziemlich vollstandig. Von del' linken 
Oberkieferhalfte fehlen indessen noch P 2 und P 3. 

Da die Erhaltung dieses Oberkiefergebisses, in welchem P 4 und 
M3 noch ganz unabgekaut und lVI2 nul' wenig abgekaut sind, gut war, 
da ferner die vier hinters ten Zahne wenigstens noch in situ sich be
fauden und ich die Moglichkeit besaB, einzelne Zahne herauszunehmen 

3) N ach GIEBEL (1848) fiel er vor Durchbruch des M 3 aus. Bei meinem Tiel' 
muB er Hingst gefehlt haben, zeigt doch del' Schmelz del' mesialen KontaktfUiche des P 2 
keine Spur einer Abschleifung. 
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und allseitig zu studieren, hielt ich mein Fundstiick fiir wohl geeignet, 
eine neue Darstellung del' Kronenverhaltnisse des Wollhaar-Nashorns zu 
geben, welche auch die morphologischen Zusammenhange ge
hOrig beriicksichtigt. Eine solche Darstellung fehlt durchaus und 
will mir als notwendig erscheinen in einem Zeitpunkt, in dem die end
giiltige Klarung der Verhaltnisse des Gebisses des Rh. etruscus un d 
des Rh. mercki nach den vielerlei Vorarbeiten, vor aHem denen von 
H. SCHRODER 1903 und 1930 sozusagen vor der 'I'tir stehen durfte. 

Das GebiB des Rh. lenensis PALLAS (= antiquitatis BLUMEi\BACH), 
ist bekanntlich hochkronig und zeigt einen lappigen Bau del' Kauflache. 

vorderc vordere 
Sporn mittlere Grube Kammfalte Grube 

hintere Gruhe .",.. 
.,- '-=~::::::/ 

-Pfeiler d. Hinterjochs -

basaler Dentinwulst ...-

.".,. ,.,.,. Vorderj oeh 

Pieiler 
des Vor,jerjoehs 

basalcr Dentinwulst 
d. mcsialen Kontnkt
flache 

Querl"l 

Abb. 2. Benennungen jm Bereiche der Zahnkrone von Rhinoceros lenellsill PALL. 

Die das Kronen-Dentin umschliel3eude Schmelzschicht ist selbst 
im Bereiche der gleichen Zahnkrone von wechselnder Dicke. An dunnen 
Schmelzstellen (im Bereiche der Wand del' "mittleren Grube" z. B., vgl. 
Abb. 2) kann sie an den Pramolaren auf 1 mm Dicke absinken und be
tragt an ihnen im Bereiche der Krone des 1\12 hier 1,2 mm, am :\1 1 
dagegen 1,7 mm. Allgemein dicker wird die Schmelzbedeckung auf del' 
labialen Kronenflache - am M 1 z. B. miBt ~ie hier 2,2 mm -- nnd am 
ansehnlichsten an der Lingualflache beider .J oche, ganz besondel's des 
Vol'derjochs. Am Vordel'joch des M 1 und des ::\12 sah icll sie 2,8 bis 
2,9 mm Dicke erreichen. 

Auch beim W ollhaal'-Nashorn zieht tiber die freie Seite de~ KroneIl
schmelzes eine Lage von Kronen-Zement hinweg. Bei meinern Tier 
zeigte sie ausgedehnte Zel'storungen und hatte sich tiberwiegend in den 
Gruben und im Quertal (vgl. Abb. 16) el'halten. Hiel', wie an del' Lingual-
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Wiche des M 2 fand ich sie durchschnittlich etwa 1 mm stark. Doch ist 
offenkundig auch die Schichtdicke des Kronenzementes nicht iiberall ganz 
gleich. Die Kronenzementschicht findet dadurch besseren Halt auf der 
SchmelzoberfIache, daB letztere nicht glatt, wie gewohnlich, sondern auf
gerauht ist. Schmale und niedrige Schmelzwiilste bilden ein feines Netz
werk miteinander. Seine Hauptmaschenrichtung ist an allen Flachen 
der Krone von der unteren Schmelzgrenze an kauflachenwarts gestreckt. 
Langsfalten iiberwiegen in ihm an Zahl. 

Die Ausbildung des Zementes im Bereiche der Krone diirfte mit 
deren gewaltiger Entfaltung in engerem Zllsammenhange stehen und 
von besonderer mechanischer Bedeutung sein, wie ja auch bei den Ele
fanten ein Zusammenhang zwischen der Entfaltung des Kronenzementes 
mit der Zunahme der Lamellenzahl der Krone und deren mechanischer 
Spezialisierung flir die Bewaltigung sehr widerstandsfahiger Nahrung 
unverkennbar ist. 

Die Kronen der Priimolaren und Molaren des Oberkiefergebisses. 

Die GroBe der Grundflache, iiber welcher sich die Krone der 
Pramolaren und Molaren des Wollhaar-Nashorns erhebt, wachst vom 
P 2 her nach riickwarts (distal warts) standig bis zum M 2 und nimmt 
am M3, dem deutliche Spuren einer Riickbildung anhaften 4), wieder ab. 

Die Form jener Grundflache ist iiberall ein Viereck. Die langste 
Seite dieses Vierecks ist iiberall nach vorn (mesial warts) gekehrt, die 
kiirzeste Seite bei den Pramolaren und bei den anschlieBenden beiden 
Molaren lingualwarts. An den drei Pramolaren und am Ml und M2 
folgt als zweitlangste Seite die hin tere (distale), wahrend die 
labiale an dritter Stelle steht. Am letzten Molaren endlich ist die distale 
Seite sehr verkiirzt und daneben eine geringere Lange nun auch del' 
mesialen beobachtbar. Auf diese Art wird hier die Labialseite zur 
zweitlangsten, die Lingualseite folgt, sodann die distale. 

Die Dorsoven tralachse aIler Pramolaren- und Molarenkronen 
der rechten wie del' linken Oberkieferzahnreihe konvergiert mit ihrem 
Ventralende gegen die Medianebene des Schadels, und auch die Kauflachen 
der Zahnreihen stehen zu letzterer geneigt. Dementsprechend ist die 
Lingual flache aIle r Kronen niedriger als ihre labiale. 

Die Kauflache del' hypselodonten Kronen des Rhinoceros lenensis 
ist iiberall kleiner als del' GrundriB der Kronenbasis. Da nun die 
zungenseitige Kronenflache auBerst steil, namlich fast senkrecht 
steht, ist also die lippenseitige Kronenflache gegen ihren freien 

4) V gl. auch die MaBtabelle am Schlusse der Arbeit (S. 277). 



Studien am OberkiefergebilJ des wollhaarigen Nashorns usw. 253 

Rand schrag median warts geneigt. Zugleich schaut jene Labial
flache am P4-P2 in zunehmendem MaBe etwas mesialwarts, am Ml 
bis M3 in zunehmendem MaBe distalwarts. Unsere aueh als "AuBen
wand" bezeiehnete Flaehe ist aber zugleieh flaeh gebuekelt in der 
Riehtung von der Kronenbasis zum Kauflaehenrand. Die Kriimmung 
entsprieht ziemlieh derjenigen des Umfanges eines Kreises von 15,2 em 
Halbmesser. 

Mesiale (vordere) und distale (hintere) Kontaktflache del' Kronen 
stehen steil aufgeriehtet. Dabei ist die mesiale Kontaktflaehe gewohnlieh 
leicht mesial warts , die distale Kontaktflaehe distalwarts geneigt. Die 
'l'atsache einer gewissen Konvergenz beider Kontaktflaehen in lingualer 
Richtung ergibt sich teilweise schon aus dem oben iiber die Form del' 
Basis del' Krone Gesagten. 

Die von mir im Kronenbereiche angewandte Terminologie erlautert 
groBtenteils Abb. 2. 

Beschreibung der KronenfHichen. 

1. Die Labialflache del' Krone (vgl Abb. 3-6) ist an allen Zahnen 
nahe del' Basis schmal und verbreitert sirh kauflachenwarts allmahlich. 
Am noeh nicht in Benutzung genommenen P4 kann man sehen, daB die 
distalsten Siebentel der Labialfli:iche sich wieder verjiingen. Leider 
waren die P2 und P3 meines Tieres, die nur von der rechten Sehadel
seite erhalten waren, zu sehr abgekaut, urn hier die urspriinglich ver
mutlich auch vorhandene terminale Verj iingung nach weisen zu konnen. 
Aus dem Schrifttum ersehe ieh nicht, daB sie bisher geniigend beaehtet 
worden ist. Und doch muB man letzteres unbedingt tun, will man ein
mal zu metrisehen Kauflachenbestimmungen iibergehen. Die Klarung 
der Frage etwaiger Rassenbildung dtirfte sie erforderlich machen. 

Die vom P 4 geschilderte Versehmalerung des distalen Endes del' 
Labialflache der Zahnkrone wiederholt sich am M2 und M3. An del' 
unabgekauten Krone des M3 liegt die groBte Breite der Labialflache 
ganz dieht oberhalb der Mitte der groBten Kronenhohe, bei dem bereits 
teilweise abgekauten M2 trotzdem dieht unterhalb der hal ben groBten 
Kronenhohe - mithin hOher als M3. Der noeh weiter heruntergekaute 
M 1 meines W ollhaar-Nashorns - er hat linkerseits 61 mm groBte Kronen
hOhe - lieB die terminale Verjiingung nicht deutlicher werden, wenn
gleieh zuletzt am M 1 keine Breitenzunahme mehr feststellbar ist. Ein 
noeh etwas weiter abgekauter Ml, den HERMANN (a. a. O. S. 129, Abb. 7) 
wiedergibt, fiihrt sie indessen vor. Ihr Beginn muB am unabgekauten 
Zahn noeh we iter distal als beim M 2 liegen und vermittelt vermutlieh 
zum oben geschilderten VerhaIten des P 4. Ob die Stelle der groBten 
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Breite der Labialflache am intakten Zahn in e r he b I i c her e m Grade 
wechselt, muB weitel'hin geprtift werden; daB sie dies in ganz geringem 
Umfange tut, konnte ich dnl'ch Vergleich meines l'echten und linken P4 
bereits feststellen. 

An del' unteren Schmelzgrenze deutet sich ganz flach ein breiter 
Wulst an. 

1m librigen zeigt die gewolbte Labialflache alIer Pramolaren- und 
Molaren-Kronen ein Relief von vier aus Zahnbein, Schmelz- und Kronen
zement gebildeten "Rippen", die durch dl'ei Rinnen voneinander getrennt 
sind (vgl. Abb. 3-6). Diese Rippen verlaufen von unten nacl1 oben, wobei 
an den P 2 und P 3 aile Rippen, an dem P 4 bis M 2 die drei ersten 
leicht schrag nach yom ziehen, wahrend die vierten Rippen des P 4 bis 
M 2 leicht nach hin ten neigen. Am M 3 neigen wohl die erste und die 
dritte Rippe nach vorn - die erste fl'eilich nur schwach -, die zweite 
und vierte Rippe neigen nach hinten. 

Die vol'derste Rippe hat zumeist genau die Dul'chschnittsbreite 
des Vorderj oches. Diesem liegt sie gegeniiber, mit diesem hiingt ihre 
Ausbildnng zusammen. Flach und schmal beginnt sie am basalen Kronen
wulst, wil'd darauf hOher und breiter, um sich am unabgekauten P4 und 
M 3 sowie am wenig abgekauten M 3 im ver:jiingten Teil der Labialflache 
wieder zu verschmalern. Vermutlich tnt sie das vor der A bkauung an 
allen Pramolaren und Molaren. Bei nach vorn leicht konvexem Bogen
verlanf liegt sie immer dem Vorderrand der Labialflache an. Annahernd 
die vordere Halfte der ersten Rippe iiberragt allgemein die vordere 
Kontaktflache der Zahnkrone und bildet so eine nach vorn und labial 
schauende Kante. Letztere ist am P 2 am meisten nach vorn, am M 2 

und M 3 am meisten nach auBen geriehtet, wahrend die SteHung der 
Vorderkante an den iibrigen Zahnen zwischen diesen Extremen vermittelt. 
Sie findet kein Widerlagel' am mensialgelegenen Zahn (vgl. Abb. 18, 
S. 269). 

Die Rinne, welche die erste Rippe riickwarts begrenzt, ist an den 
Pramolaren die tiefste, wahrend ihr an den Molaren die zweite nahe
kommt oder sie sogar iibertrifft. P 4 vermittelt in der Hinsicht. 

Die zweite Rippe ist unten breiter als we iter distalwarts und 
beginnt auch am basalen Kronenwulst. Sie liegt liber dem FuBpunkt 
der "vorderen Kammfal te" (Parastelidion im Sinne SCHRODER'S), 
wie ieh sie nennen mochte. Am unabgekauten P4 und M3, am nul' 
wenig abgekauten M2 und sogar andeutungsweise auch am starker ab
gekauten M 1 (vgl. Abb. 4, 5, 6) sieht man, daB sie sich in Kauflachennahe 
hiuter einer seichten Rinne ziemlich plOtzlich abflacht und nach vorn 
zu facherfOrmig wieder ausdehnt. Der Anfang jener seichten Rinne 
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Abb.5. Ml und M2 des linken Oberkiefers, LabialfLiche. Nat. Gr. 

Abb.3. 

P3 (Abb. 3) und P4 (Abb. 4) des 
rechten Obel'kiefers, Lab i a 1 fl He h e. 

Xat. Gr. 

Abh.4. 
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liegt ziemlich genau an der breitesten Stelle der LabialfHiche der Kronen, 
das facherformig verbreiterte diinnere Rippenstlick aber gegentiber der 
"vorderen Grube" (vgl. Abb. 2). 

Unten breit ist auch die dritte Rippe, die breiteste von allen. 
1m basalen Kronenabschnitt reicht sie fast an den Hinterrand der Labial
Wiche. Sie wolbt sich tiber dem FuBteil des Hinterjoches. Ihr 
Mittelteil beginnt in einigem Abstand von der unteren Schmelzgrenze 
sich zu einem run den Langskiel zu verdicken. Von diesem setzen sich 
dann del' vordere und hint ere Seitenteil del' Rippe durch je eine Langs
furche ab. Es ergibt sich, daB der dtinnere vordere Seitenteil libel' der 
"mittleren Grube" (vgl. Abb. 2) liegt und an allen Zahnen konvex ge
wolbt auf tritt, wahrend der diinne Hinterabschnitt der dritten Rippe 
seinen Standort gegeniiber der "hinteren Grube" hat und flach rinnen
formig eingesunken ist. Der mittlere, genau iiber dem FuBe des Hinter
jochs gelegene Kiel veriauft wie die erste Rippe, aber ihr nicht ganz 
parallel. 

1st an den Pramolaren der mittlere Kiel die starkste Auf
wolbung im Gebiete der dritten Rippe, so tritt an den Molaren stets 
die vordere, iiber der Mittelgrube gelegene N e benrippe als die ge
wolbteste Rippenstrecke in den Vordergrund (vgl. Abb.5 u. 6). Es 
dtirfte das mit der GroBe der Molarenkauflache, mit der Wucht der 
auf sie wirkenden Kaubewegungen und der spater zu schildernden be
sonderen Aufgabe der Umwandung del' mittleren Grube im Zusammen
hange stehen. 

Eigentiimlich sind die Verhaltnisse der dritten Rippe am M3. Mit 
einer starken Verkleinerung der "hinteren Grube" geht bei ihm eine 
Verktirzung del' hinteren Nebenrippe Hand in Hand, und ich fand auf 
der linken Seite eine Verschmelzung zwischen ihr und dem Mittelkiel 
(vgl. Abb. 6). Der gemeinsame Wulst springt vor. Es scheint, als ob 
damit ein allgemein zu erhebender Befund geschildert ist, obwohl gerade 
am M3 so wechselnde Zustande bei Rhinoceros lenensis auftreten konnen, 
wie HERMANN gezeigt hat. 

Am P4 beginnt an der dritten Rippe die Kielung der Mitte schon 
basalwarts del' breitesten Stelle del' Labialflache und zwar im distalen 
Viertel des Basalstiickes. Am M2 und M 3 mit viel starkerer Entfaltung 
des Hinterjoches liegt der Anfang noch erheblich unterhalb del' Mitte 
jenes Basalabschnittes der AuBenwand. 

Am P 4 sowie an den beiden letzten Molaren ist erkennbar, daB 
der Durchmesser der dritten Rippe bis zur breitesten Stelle der Labial
flache zunimmt, urn sich in distaler Richtung dann wieder zu verringern. 
Er verbalt sich mitbin umgekehrt wie bei der zweiten Rippe. 
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Auf dem Hinterrande der Labialflache liegt als schmalste die vierte 
Rippe. Von der Basis her schwillt sie nur wenig an und nimmt am 
M3, wo sie rudimentar ist und die Stelle der groBten Breite der Labial
fHiche der Krone gar nicht erreicht (vgl. Abb. 6), terminal sogar wieder 
an Durchmesser abo Am Aufbau des verjiingten terminalen Zahnkronen
teils nimmt sie keinen Anteil. Gleich der ersten Rippe iiberragt auch 
sie die Kontaktflache der Krone (vgl. Abb. 18 u. 20), und die auf solche 
Weise gebildete Hinterkante schaut nach hinten und etwas nach auBen. 
Sie stoBt gegen die mesiale Kontaktflache des distal anschlieBenden 
Zahnes. 

An den LabialfHichen 
alier Molaren ist im un t e r
sten Kronenteil die zweite 
Rippe die prominenteste. 
Aber schon unterhalb der 
breitesten Stelle jener FHiche 
tritt dann die dritte Rippe 
an ihre Stelle. Am P4 ist 
es das Gleiche, nur daB bei 
der terminalen Lage der 
breitesten Stelle die zweite 
Rippe viellangere Zeit hin
durch als hochste erscheint. 
Wenn am P2 und P3 mei
nes Tieres in ganzer Lange 
die zweite Rippe als die am 
meisten erhabene auf tritt, so 
wahrscheinlich darum, weil 
die Abkauung schon zu tief Abb.6. Linker M3, LabialfHiche. Nat. Gr. 

hinabgreift. Sicherlich han-
gen die geschilderten VerMltnisse mit dem nach yom geneigten Ver
lauf der Hinterjochwurzel zusammen. 

2. Die mesiale KontaktfIache oder "Vorderwand" der Zahnkronen 
wird yon der ersten Verlaufsstrecke des" Vorderjoches" gebildet, namlich 
von jener Strecke, die labial der Riickwartsbiegung des Distalteils vom 
Vorderjoch liegt. In seinem Basalteil zeigt jener Abschnitt iiberall das 
Phanomen einer Verbreiterung des Kontaktes (vgl. Abb. 7-9). Letz
tere kommt zustande durch eine mesialgerichtete sockelartige durch
gehende Dentinverdickung, welche, iiberragt yon der Lingualflache des 
kantenartigen Vorsprunges der ersten Labialflachenrippe, die zwischen 
letzterer und der mesialen Kontaktflache der Krone gelegene Mulde 

Palaeont. Z. Bd. 15. 17 
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zunachst einmal mehr oder weniger vollkommen ausfiillt. Lingualwarts 
dehnt sie sich auch auf den riickwarts gebogenen 'l'eil der Mesial
flache des Vorderlappens weithin aus (vgl. Abb. 7-9). Dieser basale 
Dentinwulst der mesialen KontaktfHiche hat die Schmelzschicht vor sich 
hergedrangt und besitzt in Richtung auf das freie Zahnkronenende hin 
einen zackigen Oberrand. Letzterer zeigt einen labial warts abfallenden 
kurzen, leicht wurzel warts gebogenen Abschnitt und einen lingualwarts 
steil abfallenden, viel langeren, der gar nicht oder nur wenig wurzel
warts gebogen ist. Der First zwischen diesen beiden Teilen des Ober
randes unseres basalen Dentinwulstes liegt gegeniiber der sogenannten 
"vorderen Grube". 

Vom P2 zum P4 nimmt die Hohe des basalen Dentinwulstes und 
seines Firstes standig zu. Liegt der First am P 2 etwa 10 mm iiber 
dem am meisten apikal gelegenen Punkt der unteren Schmelzgrenze der 
mesialen KontaktfHiche, so am P 4 schon 22 mm. Am M 1 ist die Lage 
jenes Firstes wieder viel weiter wurzelwarts verschoben und liegt etwa 
8 mm iiber der Schmelzuntergrenze. Am M2 und am M3 der linken 
Seite war sie wieder gegen das freie Zahnkronenende vorgeschoben und 
befand sich am M3 22 mm iiber dem apikalsten Punkt del' untel'en 
Schmelzgrenze. 

1ch vermute, daB die unterschiedliche FirsthOhe mit dem 'rermin 
des Zahndurchbruches der einzelnen Zahne zusammenhlingt, zeigt doch 
mein Objekt gerade den P4 und M3 mit dem hOchstgelegenen First 
noch gar nieht durchgebrochen und den P 3 und M 2 weniger abgekaut 
als den P2 und M 1. 

Der Oberrand des geschilderten basalen Dentinwulstes - daB er 
als solcher zu bewerten ist, zeigt der auf der Lingualseite stark be
schadigte Hinterlappen des rechten P 3 (vgl. Abb. 15) -- lauft nun 
sowohl auf der labialen Seite des Firstes als auch auf der lingualen 
iu eine etwas mesialwarts ausladende Gratbildung aus, welche sich durch 
eine Furche yom weniger dicken fl'eien Ende der Mesialflache eigen
tiimlich abhebt. Am P 3 lieB sich deutlich erkennen, daB bei Lebzeiten 
die distale Kontaktflache des P 2 festen Halt an diesem leicht wulstigen 
Grat gefunden hat, war letzterer doch labial wie lingual sogar in seinem 
Schmelziiberzug 5

) energisch abgeschliffen durch die dis tale Kontaktflache 
des P2, die zwei entsprechende Schmelzscheuerstellen trug. Wenn an 
der Gratbildung des Dentinsockels der Mesialflache des P 2 jene Schleif
Schadigungen fehlten, so wird das wohl im friihen Ausfall des PI seinen 

5) Es hat natilrlich zuvor noch die Schicht des Kronenzementes zerrieben werden 
mussen. 
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Grund gehabt haben (vgl. S. 250). Der noch gar nicht angekaute P4 
saB zu tief, urn scbon Spuren einer Reibung der Gratbildungen zeigen 
zu konnen. Am M 1 und M 2 besteht Kronenkontakt im Bereiche des 

Abb.8. 

Mesi al e K on taktflache. 
P2 rechts (Abb. 7), P4 rechts (Abb. 8), 

M3links (Abb.9). Nat. Gr. 
Ii = lingual, la = labial. 

Dentinwulstes und seiner Gratbildun
gen, nicht aber am M3. Diesen fand 

Abb.9. 

ich durch einen 6,5 mm starken kno- Abb. 7. 

chernen Alveolenrand yom M 2 ge-
trennt. Offenbar lag aber der M3 noch zu tief im Kiefer (vgl. Abb. 1). 
Er diirfte spater beim Durchbruch eine leichte Medialdrehung seiner 
noch leicht auswarts gekehrten mesialen Kontaktfiache durchmachen, 
die zum Kronenkontakt fiihren wiirde. 

17* 
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Schneidet die KaufUiche die Gratkanten des basalen Dentinwulstes 
an, so zeigen sie nur wenig Dentin in ihrer Achse (Abb. 20, S. 269). 

Die Hohe der Gratkanten des basalen Dentinsockels konnte ich an 
den Pramolaren genau messen. Am P 2 maB die labiale 3,5 mm, am P 3 
nur 3 mm, am P4 nur 2,25 mm. Wahrend die labiale Kante distal
warts also an Hohe abnimmt, nimmt die linguale in gleicher Richtung 
zu (5 mm am P 2, 6,5 mm am P 3, 9,5 mm am P 4 !). Von den 1\1olaren 
konnte ich nur den M3 messen, dessen labiale Kante 3, dessen linguale 
5,5 mm Hohe hatte. 

Es ware nicht ohne Interesse, das Verhalten des basalen Dentin
sockels und seiner labialen und lingualen Gratkanten mit demjenigen 
der brachyodonten Kronen des Rh. etruscus zu vergleichen, urn fest
zustellen, ob und inwieweit die Hypselodontie seine Ausbildung und 
Form mitbeeinfluBt. Dazu reichen SCHRODER'S Angaben in Teil I seiner 
Monographie: "Die Wirbeltier- Fauna des Mosbacher Sandes" noch 
nicht aus. 

3. Die hintere KontaktfIache der Zahnkronen, d. h. die dem Kiefer
gelenk zugekehrte, reicht nirgends weiter zum freien Kronenrand empor 
als bis zur breitesten A usia dung del' Labialflache. 

An allen Zahnen erweist sie sich als aus einem I a b i a len und 
einem lingualen Anteil zusammengesetzt. 

Beide gehen im basalen Kronenteil ineinander fiber, wobei freilich 
auBerlich eine unbedeutende Rinne fiber del' Verwachsungsstelle bestehen 
bleiben kann (linker M3, auch rechter P4; Abb. 13 u. 11). Gegen den 
freien Rand del' Hinterwand hin wird besagte Rinne meist deutlicher 
nnd lauft schlieBlich in eine Scharte des freien Randes aus, lingual von 
welcher eine Warze sich erhebt (Abb. 11 u. 12). Am 1\13 ist 1etztere kaum 
angedeutet. Am 1\12, M 1 und P 4 hingegen ist sie mehrere Millimeter 
hoch. Der P 3 und P 2 zeigen den freien Rand del' Hinterwand bereits 
ein Stuck weit abgekaut. Abel' die Kauflache des letzteren (Abb. 21, 8. 269) 
deutet durch eine 1eistenartige, dentinerffillte Schme1zvorwOlbung in den 
Bereich del' "hinteren Grube" hinein offenkundig an, daB auch diesen 
Zahnen die Grenzwarze der Hinterwand nicht {ehlte. 

Leicht erkennt man, daB del' labiale Anteil der Hinterwand 
fiberall von einer besonderen lingua1warts vorspringenden Falte der 
labialen Kronenwand gebildet wird. Er ahnelt del' sog. "Kammfalte" 
sehr, so daB ich ihn als "hintere Kammfalte" bezeichne und die "Kamm
fa1te" der Autoren als "vordere" von ihr unterscheide. Die vierte Rippe 
der Labialflache fiberragt kantig ihren Anfang. 

Schwieriger gestaltet sich die Klarstellung des Aufbaues des lin
gualen Anteils del' Hinterwand! 
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A bb. 11. 

Abb. 10. 

r~ ;,Itpf(' K ontaktfUichp. 
Rechter 1'3 (Abb. 10\ rechter P4 
(Abb.11), linhr }f2 (Ab!>. 12), 
linker M 3 (Ab h. 13). Nat. Gr. 

li = lingual, ltl = labial, 
a = Hinterjochende, 
b = basaler Dentinwulst. 

Abb. 13. 

Abb.12. 
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Am .M 3 gewinnt man bei einem Studium von der KaufHichenseite 
her zunachst den Eindruck (Abb. 22, S. 271), als bOge der zum "Pfeiler" 
verdickte Hinterrand des "Hinterjoches" labialwarts um. Aber es ist 
jener umgebogene Hinterjochteil durch eine yom unteren Schmelzrande 
zum freien Kronenrande aufstrebende seichte Rinne wohl abgegrenzt 
(angedeutet in Abb. 13) und der umgebogene "Hinterjoch"teil erscheint 
leicht distalwarts verdickt. .Ahnlich liegen die Dinge an der an sich 
ausgedehnteren Hinterwand des M2 (vgl. Abb. 12). 

Am M 1 lehrt die Kauflachenbetrachtung, daB das Hinterjoch in 
eine labial- und distal warts gerichtete Zunge auslauft, an die sich eine 
weniger hohe und darum noch unabgekaute Strecke - labialwarts mit 
der Warze endend - anschlieBt. Die Lingualflache der Krone dieses 
M 1 zeigt am Hinterjoch dicht vor jener Zunge wieder eine seichte Rinne, 
welche abwarts und eine Spur vorwarts gerichtet ist. Hinter der Rinne 
ist das Hinterjoch in lingualer und distaler Richtung verdickt. Es flillt 
auf, daB an der Rinnenstelle auf der Kauflache eine hartere Rippe den 
Hinterlappen iiberquert und den Anfang einer wurzelwarts geneigteu 
KaufUichenpartie bezeichnet (vgl. Abb. 18). 

Auch P4 (vg1. Abb. 16, S.264) scheint das Hinterjoch mit seinem 
Distalende unter spitzem Winkel labial warts umbiegen zu lassen. Ge
nauere Betrachtung laBt jedoch auch hier einen basalen Wulst deutlich 
hervortreten. Er spielt eine besondere Rolle. Er beginnt genau auf 
der Lingualseite des Hinterjoches, wo er 5 mm hoch ist. In labialer 
Richtung wird er rasch bOher, bis er die Distalflache des Hinterjoches 
erreicht. Nun setzt er sich geradewegs in dem lingualen Anteil der 
Hinterwand fort. Ein eigentliches Umbiegen des Hinterj oches selbst 
in labialer Richtung findet gar nicht statt. 

Die KaufHichenansicht des P3 und P2 (Abb. 20 u. 21) sind darin 
voneinander verschieden, daB wohl beim P3 der Hinterlappen bei erster 
Betrachtung in den lingualen Hinterwandteil umbiegt, nicht dagegen 
am P 2. Doch sind die Zustande im lingualen Teil der Hinterwand in 
Wahrheit bei beiden nicht sehr abweichend. 

Am P3 und P2 ist es namlich wieder ein basaler Wulst des 
Hinterjochs, der, schmal auf der LingualfHiche der Krone beginnend, 
sich in labialer Richtung erbOht. Bis zur Kauflache steigt er so an. 
Er bildet den lingualen Teil der distalen Kontaktflache. Ein 
labial gerichtetes Umbiegen des Hinterjoches selbst besteht 
gar nicht. 

Die Besichtigung des auf der Lingualseite der Krone beschadigten 
P3 (vgl. Abb. 15) belehrt uns nun dariiber, daB jener "basale Wulst" 
ein Dentinwulst ist, in dessen Bereiche die Schmelzschichte fast 
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unverandert mit erhoben wird. Wi r h abe n dan a e h auf de r 
Hinterwand aIler Pramolaren und Molarenkronen des Woll
haar-Nashorns eine basale Dentinwulstbildung vor uns, wie 
wir das auf der Vorderwand des Zahnes antrafen. Aber der 
Dentinwulst der Hinterwand besitzt auf del' lingualen Seite 
kaum die Andeutung einer Gratkantenbildung. Erst labialwarts 
vom Hinterjoeh, von der Stelle an, an der der basale DentinwUlst vom 
Hinterjoeh in labialer Riehtung abzweigt, kommt natiirlieh aueh eine 
Gratbildung deutlieh zum Vorsehein. 

Sehr lehrreieh ist ein Vergleieh der gesehilderten Befunde mit 
denen des Rh. etruscus und Rh. mercki! Jene alteren beiden diluvialen 
Rhinozeroten waren dureh eine weniger starke distale Umbiegung des 
Vorder- wie Hinterjoehes vom Rh. lenensis versehieden. Es waren die 
Joehe darum, wenn aueh die starkere Buekelung del' labialen Zahn
kronenwand - die Konvergenz der Kronenaehsen war eine ahnlieh 
starke wie beim Wollhaar-Nashorn - einen gewissen Langenausgleich 
bot, kiirzer als beim Wollhaar-Nashorn. Die hintere Kontaktflaehe 
konnte nul' gebildet werden durch eine viel groBere Verselbstandigung 
unseres basalen Dentinwnlstes. Er zeigte deshalb aueh auf der Distal
seite des Hinterjoehes eine Gratkante (vgl. SCHROEDER'S Tafel VI, 
Fig. 2 a u. 2 e, 5 b sowie 4 u. a. m. vom Jahre 1903), die bei der KU.rze 
der J oche sogar anf die Lingualseite iibergriff, wo sie sieh mit del' 
lingualen Gratkante des Dentinwulstes del' Vorderwand vereinte. 

4. Die linguale KronenfUiche wird von del' Lingualseite des distalen 
Endes vom Vorder- und Hinterjoch gebildet, zwischen welehe sich das 
"Quertal" (Abb. 2) einsenkt. 

Nul' am M3 (vgl. Abb. 17) reieht del' linguale Zugang zum 
Quertal nahezu - bis auf 3 mm - an die untere Sehmelzgrenze 
der Krone herab. Uberall sonst sind Vorderjoch- und Hinter
jochbasis eine Streeke weit miteinander verwaehsen. Der PaB, 
den man also von der Lingualseite kommend iiberwinden muB, um am 
M1 und M2 sowie an den Pramolaren ins Quertal zu gelangen, liegt 
am M 2 20 mm, am M 1 24 mm oberhalb der unteren Schmelzgrenze. In 
ihm steht am rechten M 1 eine Warze. Am P 4 ist jener Pa£ Ifi mm, 
am P3 12 mm, am P210mm hoch (Abb.14-17). Hinter dem geschilderten 
PaB dringt das Quertal iiberall viel weiter wurzelwarts VOl', denn es hOrt 
erst auf in gleieher Hobe mit dem tiefsten Punkt der unteren Schmelz
grenze auf der Labialflache. Das ist der Grund, warum tief abgekaute 
Pramolaren sowie M 1 und M 2 das Quertal als lingual abgeschlossene 
Grube, sog. "Schmelzinsel", zeigen. 
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Abb. 15. 

,\ bb. 14. 

Lingualflache. 
P2 reehts (Abb. 14), P4 (reehts) 
(Abb. 16), P 3 reehts, von lingual 
und mesial gesehen (Abb. 15); 1\1:3 
links, etwa senkrecht zur Labial
flache orientiert(Abb.17). Nat. Gr. 

m = mesial, d = distal. 

E. Jaeobshagen, 

Abb.16. 

Abb.17. 
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Oberhalb des Passes fiUlt am P3, P4, M1, M2 und M3 das Hinter
joch fast senkrecht ab, das Vorderjoch hingegen weniger steil. Der P2 
zeigt den Hinterjochaustieg flacher als die iibrigen Pramolaren. 

Auch die basalen Den tin wiilste der mesialen und distalen 
KontaktWi,chen dringen auf die linguale Kronenflache vor, wie schon bei 
der Schilderung der distalen Kontaktflache hervorgehoben wurde. An 
dem P2 und P4 (vgl. Abb. 14 u. 16) - am P3 war jene Gegend be
schadigt - senkt sich der dis tale Basalwulst in schragem Abfall 
bis unter den PaB zum Quertal. Der Lingualteil des mesialen Basal
wulstes dringt zwar mit seiner Gratkante nirgends auf die Lingual
Hache der Krone vor. Gleichwohl ist unverkennbar, daB jenel' mesiale 
Dentinwulst selbst - er wird sogar wieder etwas hOher - in einen 
unscharfen Oberrand auslaufend, unterhalb des Passes in den distalen 
Basalwulst iibergeht. 

Die Molarenverhaltnisse (Abb. 18, S. 269) weichen nur darin ab, daB 
hier der distale Basalwulst viel steiler lingualwarts abfallt, daB del' 
mesiale Basalwulst lingual des Gratkantenrandes mehr an Hohe zu
nimmt als bei den Pramolaren, und daB seine obere Begrenzung noch 
unscharfer ist. Ein kontinuierlicher Ubergang vom distal en in den 
mesialen Basalwulst besteht aber auch hier. Selbst am M 3 ist el' noch 
erkennbar (Abb. 17). 

Dynamisch durfte die Fortsetzung der basalen Dentinwiilste der 
mesialen und distalen Kontaktflache auf die Lingualseite der Kronen 
damit zusammenhangen, daB die spater zu schildernden diagonalen Kau
bewegungen die distalen J ochenden bei der Lingualbewegung stark be
lasten. Der linguale basale Dentinwulst ist aber daneben noch geeignet, 
auch Druck der Kontaktflachen aufzufangen. 

5. Die KaufUichenseite der Krone betrachten wir zuletzt. 
Die besten Einblicke erhiiJt man am unabgekauten P 4 und 1\1 3 

(Abb. 22, S. 271): 
Das "Vorderjoch" lauft im Bogen, zuerst lingual- dann distalwarts. 

Das "Hinterjoch" dagegen zeigt den distal gebogenen Teil mehr oder 
weniger ausgesprochen vom Anfangsteil abgeknickt. 

Stets ist das Vorderjoch ansehnlicber als das Hinterjocb entfaltet. 
Ersteres erstreckt sicb namlicb bei starkster Abkauung ziemlich genau 
tiber die mesialen Zweidrittel der Kallflacbenlange. 

J edes J ocb hat eine breite Basis und verschmalert sich allm~ihlich 

gegen den freien Rand hin, zuletzt am unabgekauten Zahn in eine Art 
von Grat auslaufend. Fraglos tritt in diesem Verhalten eine A npassung 
an vertikalen Kaudruck zutage. 
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Zu der gesehilderten Verdiekung tritt eine zweite. Beide J oehe 
verdicken sieh auBer gegen ihre Basis hin noch in distaler Richtung. 
Man hat die Distal-Abschnitte darum auch als "Pfeiler" bezeichnet. 
Diese Verdickung ist an den Molaren ausgepragter als an den Pra
molaren, und am Vorderj och ausgepragter als am Hin terj och. Sie ist 
nicht keilformig anschweHend, sondern einigermaBen elliptisch. Es be
steht offenbar eine Beziehung zwischen der J ochlange und dem MaBe 
der Verdickung. 

Fragt man nach der Art jener Beziehung, so muB man versuchen, 
AufschluB iiber die Kaubewegungen des Wollhaar-Nashorns zu 
erlangen. 

Der Zahnbogen der Pramolaren und des M1 und M2 hat einen 
Durchmesser von etwa 19,7 cm. Der Rand des M3 blieb bei dieser 
Berechnung auBer Betracht, da diesem Zahne noch die endgiiltige SteHung 
fehlte. 

Die Kauflache der einzelnen abgekauten Zahne fliUt, wie eingangs 
erwahnt, yom labialen zum lingualen Rande. Zwischen beiden Randern 
ist sie breit und muldenartig eingesenkt (vgl. Abb. 7, 10, 18). Der an 
den Molaren bis iiber 5 mm tiefe Muldengrund liegt iiber der Mitte 
zwischen Labial- und Lingualrand. Am P2 ist indessen statt der Mulde 
eine schmalere Rinne ein die Kauflache eingegraben. An der mesialen 
Seite der letzteren sieht man sie fast in Hohe des Labialrandes der 
"vorderen Grube" eingeschnitten (vgl. Abb. 7), an der distalen Seite 
hingegen im lingualen Anteil derselben dieht labial warts vom Hinterjoch
ende. Dort liegt sie auch auf der distalen Kontaktkante des P 3 (vgl. 
Abb. lO). 

Demnach zieht der am tiefsten ausgehohlte Teil der Kau
flache im Bereiche der vordersten Pramolaren nich t parallel 
der Labialflache der Zabnkronen, sondern verlauft etwas ge
streckter als der Zahnbogen. Er tut das aber aucb im Be
reicbe der zwei letzten Molaren, ist doch das Hinterjocb bier sehr 
viel kfirzer als das Vorderjocb, wie aUS Abb. 18 ersicbtlicb wird. 

Entsprecbende Beobacbtungen macbte icb iibrigens an vier Scbadeln 
des modernen afrikaniscben Spitz-Nashorns, Rh. bicornis, die ich dank 
des giitigen Entgegenkommens von Herrn Prof. Dr. M. RAUTHER in der 
Wfirttembergiscben Naturaliensammlung zu Stuttgart untersucben konnte. 

Am GebiB des Unterkiefers, das von demjenigen des Oberkiefers 
im "UberbiB" labialwarts macbtig iiberragt wird, ist im Gegensatz zum 
OberkiefergebiB gerade die linguale Kronenkante hober als die labiale. 
Letztere greift mit ihrem barten Schmelzrande in die oben gescbilderte 
Kauflachenmulde des Oberkiefergebisses ein. Dab ei ist der Standort 
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del' Unterkieferzahne, solange del' Condylus mandibulae in del' 
Fossa m andi bulari s steht, derartig, daB ihr labial konvexes 
sichelformiges Vorderjoch in del' Hauptsache auf dem Hinterjoch 
eines Oberkieferzahnes ruht, wahrend das Hinterjoch jedes 
Unterkieferzahnes in del' Hauptsache auf dem Vorderjoch des 
distal anschlieBenden Oberkieferzahnes gelegen ist. 

Aus dem Mitgeteilten ist zu ersehen, daB das Unterkiefel'gebiB des 
Wollhaar-Nashorns zu Lebzeiten hauptsachlich Vor- und R iickwarts
bewegungen ausfiihrte. Bei ihnen l'ii.ckte del' Condylus des Unter
kiefers auf das flache Tuberculum articulal'e, das unter einem Winkel 
von etwa 65-70° zur Medianebene del' Schadelbasis stand. Abel' die 
geschilderten Bewegungen waren bei einigermaBen gespannter Kau
muskulatur fast s tets vel' bund en mit kurzen Diagona I yersehie
bungen, welche bald urn den rechten, bald um den linken Condylus 
als Drehpunkt ausgefiihrt wnl'den. Nicht anders kann die mUldige Aus
hOhlung del' Oberkieferkauflaehen in ihrer charakteristisehen Breite und 
in ihrem bogigen Gesamtverlauf verstandlich wenlen. Wil' sind sogar 
in del' Lage, die Diagonalverschiebung beider Joche del' rnterkieferzahne 
beim W ollhaar-N ashorn in ihrer Richtung einigermaBen genau anzugeben. 
Diese Moglichkeiten bietet das Studium del' Kauflaehe del' Molaren 1 
und 2 (Abb. 18, S. 269). 

Die muldenartige Kauflache des M2 zeigt eine deutliche 
Zweigliederung in eine groBe distale und eine viel kleinere 
mesiale Wanne. Beide sind dureh eine Kantenbildung auf del' Kau
flache deutlich voneinandel' geschieden (angedeutet ist del'en Lage dnrch 
die X del' Abb. 18). 

Die distale Wanne beginnt labial auf dem Mesialrand del' zweiten 
Rippe del' labialen Kronenfliiche, lingual mit einer kriiftigen Erhebung 
auf del' Lingualseite des distalen Pfeilerrandes yom Vorderjoch. Sie 
senkt sich etwas in distaler Richtung, lab i al bis iiber die Mitte del' 
mittleren Grube, lingual bis zur freien Kante des "Sporns" yom Hinter
joch. Dann steigt sie sanft wieder an bis etwas distal yom iiber dem 
FuBe des Hinterjoches gelegenen Mittelkiel del' dritten Rippe del' Labial
flache und zur Mitte des Pfeilers yom Hinterjoch. 

Die mesiale Wanne umfaBt die erste Rippe und das ganze Vorder
joeh bis auf ein kleines Distalstftck, dehnt sich dabei mesialwal'ts noch 
iiber die Grenze del' Zahnkl'one anf die Kauflache des anschlieBenden 
M 1 aus. Ihr tiefster Punkt liegt iiber dem Kontakt del' Zahnkl'onen 
des M2 und Ml. Dann steigt die mesiale Wanne bis auf 8 mm an den 
Hinterjochursprung heran und auf die Beriihrungsstelle des liugualen 
basalen Dentinwulstes mit del' Kauflaehe des Hinterjoehes. Es gehOrt 
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also noch das Distalende yom Hinterjoch in den Bodenbereich der 
mesialen Wanne. Die beide "W annen" trennende Kauflachenkante steht 
unter einem Winkel von rund 70° liber der Mesiodistalverbindung der 
tiefsten Muldenpunkte der Kauflache des M 2. 

Auch am M 1 lieB sich der Grat zwischen beiden Wannen der 
KaufH1che leicht feststellen. Lab ial lag er auch hier am Mesialrand 
der zweiten Rippe, lingual 8 mm mesial yom Distalende der Kauflache 
des Vorderjoches. Auch hier liegt die Gratrichtung unter einem Winkel 
von 70° liber der Verbindung der tiefsten Muldenpunkte der Kauflache. 

Der Boden beider Wannen aber verlauft nicht gerade von lingual 
und distal nach labial und mesial, sondern in leichtem mesial warts kon
vexem Bogen. 

DaB beide Wannen die Produkte der Diagonalverschiebung 
yom Vorder- und Hinterjoch der Unterkiefermolarenkronen 
sind, kann bei der charakteristischen Kronenform unabgekauter oder nur 
wenig abgekauter Unterkiefermolaren (vgl. auch HERMANN), sowie bei 
der oben geschilderten Ausgangsstellung der Unterkieferzahne zum Ober
kiefergebiB wohl keinem Zweifel unterliegen. 

Nach dieser Darlegung der Kaubewegungen des W ollhaar-Nashorns 
kannen wir den Versuch wagen, die Formverhaltnisse an der Kauflache 
einer weiteren Klarung entgegenzuflihren. 

Am Vorderj och setzt die eigentliche Pfeilerverdickung erst kurz 
hinter dem Jochursprung ein. Ihr Platz liegt nur wenig labialwarts yom 
tiefsten Punkte der Kauflachenmulde, d. h. nur wenig labial warts von 
jener Stelle, an welcher bei der diagonalen Kaubewegung der starkste 
Kau- und Scherdruck wirksam war. 2weifellos ist der "Pfeiler" nicht 
bloB, wie oben gesagt wurde, Anpassung an vertikalen Kaudruck, 
sondern daneben eiue auBerst wichtige Anpassung an den 
Scherdruck der Diagonalbewegungen der Unterkieferzahne! 
Die kurzanhaltende Wucht jenes Scherdruckes, verbunden mit ihrem 
leicht bogigen Diagonalverlauf libertrug einen groBen Teil der 
Druckkriifte mittels der sich basal verdickenden mesialen 
Kontaktflache del' Krone auf die distale Kontaktflache des 
mesialanschlieBenden Zahnes und auf dessen librige Umwan
dung der "hinteren Grube". Nur ein Bruchteil des Scher
druckes wurde durch den Jochursprung lippenwarts auf die 
erste Rippe del' labial en Kronenflache libertragen. Daraus 
ergab sich der schmalere Ursprung des Vorderjoches. 

Auch das Hinterj och ist am Ursprung schmaler. Seine Pfeiler
bildung setzt erst unmittelbar lingual der "mittleren Grube" 
ein. Mein Exemplar des W ollhaar-N ashorns zeigt die mittlere Grube 
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Abb.18 

Abh.20. 

Abb. 18. Hinterer, in situ gezeichneter Teil des 
rechten Oberkiefergebisses (x Markierung der Kau
flachenkanten, s. S. 267) - Abb. 19: Derden P 4 
bedeckende 4. ;\iIilchzahn; nur der mesiale Teil des 
Quertals und der enge Grund der hinteren Grube 
sind noch vorhauden. - Abb. 20: P3, rechte, Kau
flache. - Abb. 21: P 2, rechts, Kauflache. Nat. Gr. 

Abb.19. 

x 
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del' Pramolaren von del' "vorderen Kammfalte", ferner yom Ursprung 
des Hinterjochs und endlich yom "Sporn" des letztgenannten vollstandig 
umschlossen ohfle aIle Verbindung mit dem 'l'al (vgl. Abb. 18, 20 
und 21). 

Am Ml ist die Umrandung nacb dem Tal hin zwischen "Vorderer 
Kammfalte" und "Sporn" eine kurze Strecke unterbrochen (Abb. 18); am 
M2 nul' mittels Kronenzementes gerade abgeschlossen (Abb. 18); am M 3 
(Abb. 22) ist sie wie bei den Pramolaren beschaffen. 

lch sehe in del' dunneren lingualen Umwandung del' "mitt
leren Grube" das federnde Widerlager del' auf das Hinterjoch 
einwirkenden diagonalen Kaubewegungen von seiten des Vor
derjochs del' Unterkieferzabnkronen. In ihr ist die bogen
formige diagonale Druckrichtung nach dem Satz yom Paral
lelogramm del' Krafte in ihre mesiale und in ihre labialwirkende 
Komponente - Sporn und Jochwurzel - zerlegt. 

Wenn del' Sporn bei Rh. lenensis fast immer AnschluB an 
die vordere Kammfalte findet, so dudte dieses Charaktermerk
mal seiner Oberkieferpramolareu und Molaren im Zusammen
hange stehen mit der verhaltnismaBig dunnen Ausbildung 
seiner im Verhaltnis langeren und gebogeneren J oche gegen
uber dem rezenten afrikanischen Rh. bicon~is und den dilu
vialen Rh. etruscus und Rh. mercki. Es wird dem Hinterjoch des 
Wollhaar-Nasborns auf diese Art eine wirksame Stiitze zuteil! 

An vier Oberkiefergebissen des modern en Rh. bicornis vermiBte 
icb die "vordere Kammfalte" an allen Zahnen vollstandig. Das gleiche 
ist haufig an Zahnkronen des Rh. etruscus und des Rh. mercki beobachtet 
worden. OdeI' statt dessen stieG man auf eine weit kiimmerlicbere Ent
faltung del' "vorderen Kammfalte", so daB der Mangel einer gegen das 
Tal abgescblossenen "mittleren Grube" als Unterscbeidungsmerkmal der 
Oberkieferzahne der etruscus-mercki-Gruppe diluvialer NashOrner von 
derjenigen des W ollhaar-Nashorns herangezogen werden konnte. 

DaB neben den langeren Vorde:r- und Hinterjochen des 
Rh. lenensis auch die Ubernahme des diagonalen Scherdrucks 
vom Hinterjoch auf die lingualseitige Umwandung der mitt
leren Grube gleicbzeitig zur VergroBerung der scbmelztragenden 
Ka uflache b eitrug, wollen wir hier nicht unberiicksichtigt lasseu. 

Bei Scbilderung der labialen KronenfHicbe wurde darauf verwiesen, 
daB die erste Rippe und der Mittelkiel del' dritten den beiden Jocb
wurzeln in der Lage entsprechen und es wurde dort hervorgeboben, daB 
beide Rippen nach vorn konvex verlaufen, ohne einander ganz parallel 
zu zieben. Hieraus, wie aus dem U mstand, daB die Labialflache sich 
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zunachst verbreitert und nahe dem freien Kronenrande dann wieder 
verjtingt, ergibt sich die MiLHichkeit einer metrisehen Erfassung del' 
Zahnform an abgekauten Zahnen. 

In der beigeftigten Tabelle (S. 277) habe ieh miehdarum auf solche MaB
wiedergaben beschrankt, welche einigerma8en niitzlich sein konnen. Es 
mu8 als besonders erwtinseht bezeichnet werden, wenn von anderer Seite 
bildliche Wiedergaben und MaBzahlen unabgekauter Zahnkronen von den 
Zahnen beigebracht wiirden, die ieh nul' in angekautem Zustande sehildern 
konnte. Eine Zahnkrone ist ein funktionierendes Organ, des sen gesamte 
Formenverhaltnisse darnm Umweltsbeziehungen wie Eigenbeziehungen 
haben. Darum so11te das Studium 
der Kauflacben niebt dasjenige 
der anderen Kronenflachen zu sebr 
tiberwuchern, wie das so haufig 
bislang geschehen ist, und wie es 
mir jetzt beispielsweise nieht ge
stattet, einen vo11kommenen Ver
gleich der Zahnkronen des Rh. Ze
nensis mit denjenigen von Rh. 
etruscus und Rh. mercki oder an
derer Rhinoceros-Arten hier durch
zufiihren. 

Es sind hier noch einige Be-. 
merkungen beztiglieh der oben als 
"Sporn" bezeiehneten Nebenfalte 
des Hinterjocbs zu machen. Wur- Abb.22. Linker M3, unbenutzte KaufHichp. 
zelwarts verdiekt sie sieh etwas, Nat. Gr. 

ist aber Von beinahe iiberall 
gleicber Hohe. Ieh fand den" Sporn" stets einfaeh. Nirgends zeigte 
er einen Ansatz zur Verzweigung oder zur Verdoppelung, wie das 
etwa bei Rhinoceros mercki und bei Rh. elt·uscus so oft sebon gefunden 
wurde. 

Auch die" vordere Kammfalte" maeht offenbar wurzelwarts eine 
leichte Verdiekung dureh. Sie kann eine "Nebenfalte" abzweigen. 
So ist es an meinem Exemplar bei beiden P4 sowie am linken M3. 
Hier zieht eine "Nebenfalte" lingualwarts zur Labialseite des Vorder
jochpfeilers, den sie freilich nur an dem P 4, nicbt aber am linken M 3 
erreicht. Sie diirfte del' Stabilitat des Vorderjoehes bei den Kaubewegungen 
recht zustatten kommen. An keiner der ganz unabgekauten Kronen er
reieht die "Nebenfalte" den apikalen Rand der vorderen Kammfalte, 
sondern beginnt erst 4 bzw. 7 mm tiefel'. Am M3 reicht sie kaum bis 
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ins basale Kronendrittel hinunter. Darum trennt die Nebenfalte nur 
bei den P4 eine "vordere Grube" yom Quertale, wahrend sie am linken 
M 3 sich nur andeutet und bei den meisten Pramolaren und Molaren fehlt 
(vgl. Abb. 10, S. 261). 

Eine "Nebenfalte" der vorderen Kammfalte kanu man an den von 
HERMANN auf seiner Tafel 1 abgebildeten fiinf M 3 iiberall beobachten 
mit Ausnahme des in Gruppe gefundenen. Andeutungsweise kann man 
sie iibrigens auch an unset'em P2 (vgl. Abb. 21, S. 269) beobachten. 

Die "Nebenfalten "bildung scheint das Oriment einer weiteren Ge
biBvervollkommnung darzustellen. 

Endlich ist hier noch kurz auf die Grubenbildung der Kauflachen
seite der Krone einzugehen. 

Wurzelbeschadigungen und Isolierungen des rechten P3 und P4 
sowie des linken M 3 verschafften mir fiber die Ausdehnung der Gruben 
einigen AufschluB, deon hier lieB sich die Zahnkrone von unten her 
nach Entfernung des LoBlehms studieren. 

Das Quertal ist iiberall die tiefste Einsenkung im Zahnkronen
bereiche. Es ragt wurzelwarts, wie schon S. 263 angegeben wurde, bis 
zur tiefsten Stelle der Schmelzgrenze an del' LabialfHiche. 

Einfachste Verhaltnisse zeigt es am M 3 (vgl. Abb. 17), wo die 
Lingnalenden beider J oche miteinander kaum verschmolzen sind. Hier 
zieht der Quertalgrund (vgl. Abb. 22, auch 23 Q) von lingual her, 
schmal und leicht S-f1irmig gewunden, einigermai3en parallel zur labialen 
KronenfHiche. An den ttbrigen Zahnen sind die J ochpfeiler ja mit ihren 
FttJ3en hoher hinauf verschmolzen. Erst labialwarts von dem iiber die 
Verschmelzung fiihrenden PaB senkt sieh dann das Quertal jah in die 
Tiefe. An den P 3 und P4 (Abb. 24 u. 25) sieht man aui3erdem, daB bei 
im Verhaltnis zu M 3 sehmaleren J ochbasen der Quertalgrund viel breiter 
als am M 3 ist und schrager zur LabialfHiehe verlauft. Am P 4 tritt 
in del' Kronenansicht von innen her die oben geschilderte Abtrennung 
del' "vorderen Grube" yom "Quertal" nieht in Erscheinung. 

Hingegen sind die genannten P3, P4 und M3 geeignet, aufs deut
liehste die Ausdehnung und Form der "mittleren" und "binteren Grube" 
zu beaugenscheinigen. 

Am M3 (vgl. Abb. 23) ist die "mittlere Grube" die zweittiefste 
Kauflacheneinsenkung. Sie reicht hier nul' 7 mm weniger weit wurzel
warts als das Quertal und damit 6 mm tiefer als die hint ere Grube. 
Ais Ursache fiir den relativen Hochstand des Bodens der hin teren 
Grube diirfte die schrag nach vorn geneigte Lage des Hinterjoehursprunges 
von der labialen Kronenwand (Abb. 6, S. 257) anzuspreehen sein, welche 
die hintere Grube nicht tiefer treten lai3t. 
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Umgekehrt liegen die Dinge an den Pramolaren. flier ist die 
"hintere Grube" die zweittiefste, und die "mittlere" Grube ist die 
flachste. Am P 4 (Abb. 24) liegt der Boden der mittleren Grube 11 mm 
haher als der des Quertales, an welch letzteren der Boden der hinteren 
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Abb.23. 

Q 

VJ 

JIG 

JI0 

LF 

Abb.24. Abb.25. 

Abb.23: Krone des link en ~I3 von innen gesehen. Abb.24: Krone des rechten P4 
von innen gesehen. Ahb. 25: Krone des rechten P 3 von inn en gesehen. Alles nat. Gr. 
VJ = Vorderjoch, MG = mittere Grube. LF = LabialfHiche, Q = Quertal, E = Ein-

gang ins Quertal, HJ = Hinterjoch, HG = hint ere Grube. 
Bei P3 (Abb. 25): VJ = labialer Teil des Vorderjochs, HG beschadigter Boden der 

hinteren Grnbe. 
Palaeont. Z. Bd. 15. 18 

j'J 

JJ( 
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Grube bis auf 4 mm heranreicht. Den AnlaB dieses Verhaltens bieten ver
mutlich zwei U mstande: 1. ist die mittlere Grube viel schmaler als an 
den Molaren, so daB bei der wurzelwarts erfolgenden Verdickung 
der "vorderen Kammfalte", der Hinterjochwurzel und des "Sporus" der 
Grund der mittleren Grube hOher liegen muB, 2. lauft die Hinterjoch
wurzel - ja entsprechend dem kielartigen Mittelstiick der 3. Rippe der 
Labialflache - sehr viel steiler als an den Molaren und ermoglicht 
damit ein Tiefertreten des Grundes der "hinteren Grube". 

Die in lingual-labialer Richtung gestreckte Form der 
"mittleren Grube" an den Pramolaren und die mesiodistal
gestreckte Form dersel ben an den M olaren ist Iangst beachtet 
worden. 

Die Betrachtung der Abbildungen 23 u. 24 lehrt aber noch etwas: 
Auffallend dunn ist die Kronen wand beider zu Lebzeiten des '!1ieres 
ja noch unbenutzten Ziihne. An jeder Krone sind beide Joche in aus
gedehntestem MaBe innen hohl. Sie waren also fraglos zu Lebzeiten 
von einer voluminosen Zahnpulpa erfiillt. Niemals dagegen traf man 
bisher an noch so weit abgekauten, sonst wohlerhaltenen Zahnkronen 
des Rh. lenensis hohle J oehe, wenngleich eine mittlere unbedeutende 
Spaltbildung an ihnen Mufiger zu sehen ist. Vergleichen wir nun 
Abb. 25 mit den beiden vorausgehenden, dann bemerken wir hier zwar 
eine erhebliche Dickenzunahme der peripheren Dentinschicht und eine 
relative Verkleinerung der PulpahOhIe, aber noch immer ist der Basal
abschnitt vom Vorder- und Hinterjoch zum gro.Ben Teile hohl. Da nun 
der P3 bereits erheblich angekaut war, gibt uns diesel' Zahn einen 
kleinen Einblick in den langsamen Ablauf der Dentinverdickung im 
Kronenbereiche. Von jener Verdickung ist uns bekannt, daB sie schlieBIich 
die ganze PulpenhOhle aus der Krone verdrangt. Wir erkennen, daB 
del' basale Kronenteil noch ziemlich diinnwandig ist, wenn die Apikal
seite der Krone schon betrachtlich abgekaut worden ist. 

Ob die Langsamkeit der inneren Dentinverdickung durch ein ge
wisses Federungsbedurfnis der noch hohen Zahnkrone bedingt ist? Die 
S. 258 erwahnten starken Abschliffe an den Kontaktflachen der P 3 und 
P 2, welche neben Iabiolingualen Schleifkritzen auch von unten nach 
oben verlaufende aufweisen, machen mir das sehr wahrscheinlich. 

Zusammenfassende allgemeine Bemerkungen. 

Bereits auf H. v. MEYER'S Arbeit von 1864 und auf J. F. BRANDT'S 
"Versuch einer Monographie der Tichorhinen NashOrner" von 1877 geht 
die Erkenntnis zuriick, daB Zahnkronen des Rh. lenensis kleiner sind 
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als die des Rh. mercki, daB sie eine weniger konvexe Labial- und Lingual
flache besitzen, sowie daB eine groBere Dicke ihre Schmelzschicht und 
ihre Kronenzementschicht auszeichnet. HERMANN fiigte mit Recht hinzu, 
daB Vorder- und Hinterjoch auBerdem starker als beim MERCK'schen 
Nashorn gebogen seien. 

Diese Angaben lassen sich sehr wohl noch erweitern. Rh. etrus
cus, Rh. mercki und Rh. bicornis zeigen durch die massenhafte 
Verwendung von Dentin am Aufbau ihrer Zahnkronen einen 
durchaus gegensatzlichen Typus zu demjenigen des Rh. lenensis. 

Machtige Dentinmassen mit relativ diinnem Schmelziiberzug bilden 
beim erstgenannten Typ die labiale Kronenwand und ihre J oche. Sie 
geben ihnen die notige Widerstandskraft. Viel kiirzer und nur wenig 
gebogen im Verhaltnis zu Rh. lenensis sind die Joche. Mehr oder 
weniger kiimmerlich ist die vordere Kammfalte entwickelt. 

Das Wollhaar-Nashorn konnte bei viel schwacherer Dentin
entfaltung im Kronenbereiche, welche teilweise durch eine ver
haltnismaBig kraftigere Schmelzschicht mechanisch aus
geglichen wurde, gleichsam iiber mehr Raum zur Oberflachen
vergroBerung im Dienste der Kautatigkeit verfiigen. Und es 
niitzte diesen Raum aus! 

Langer sind bei Rh. lenensis die Joche, weiter lingual ver
lagert ist ihre verscharfte Urn biegung, weiter distal verschb ben 
ihr Ende. Die mesiale Kontaktflache gewinnt infolgedessen 
an Breite der Beriihrung. An der distal en Kontaktflache wird 
der linguale Dentinwulst schmaler und unselbstandiger, findet 
er doch jetzt ein starker entlastendes Widerlager am weiter 
riickwarts vel'schobenen Distalende des Hinterjoches. Die 
energischere Biegung der schmelzharteren J oche nahert diese 
weitgehend del' so vorteilhaften bogigen Diagonalstellung del' 
Joche zur Kaubewegungsrichtung, welche die Kronen der Se
lenodontier uns VOl' Augen fiihren. Der verbreiterte mesiale 
Kontakt entia stet den proximalen Abschnitt des Vorderjoches 
bedeutender. Letzterer wird schmaleI'. Die durch die Ver
laufsrichtung des Hinterjochs gesteigerte Kaudruckwirkung 
wird von dem federnden - an den Pramolaren schmaleren, an 
den Molaren breiter gespannten - Tonnengewolbe auf
genommen, das aus der Verbindung der erheblich verstarkten 
vorderen Kammfalte mit dem Hinterjochsporn hervorging. 

Wie wir in den rauhen Klimazeiten der Glaziale unter den Ele
fan ten Deutschlands zahlenmaBig die mit besonders lamellenreichen Back
zahnen ausgeriisteten El. trogontherii und El. primigenius mindestens 

IS'" 
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vorherrschen, vielleicht allein herrschen sehen, so unter den Rhinozeroten 
das sein Verbreitungsgebiet auch sehr viel weiter nordwarts als Rh. 
etruscus und Rh. mercki ausdehnende Wollhaar-Nashorn. Auch hier 
war eine hochgradige Spezialisierung des Gebisses fUr die Bewii1tigung 
besonders resistenter Nahrung die Voraussetzung. DaB letztere gefressen 
wurde, ist schon lange bekannt, fand doch schon BRANDT in den Zahnen 
des Wilui-Nashorns Teilchen von Koniferen und Salizinen. 

Eine niitzliche Erorterung der Phylogenie des Wollhaar-Nashorns 
scheint mir zurzeit noch keineswegs moglich zu sein. 

Dem Direktor des Geologisch-paUiontologischen Instituts der Phi
lippsuniversitat Marburg, Herrn Prof. Dr. R. WEDEKIND mochte ich 
hier freudig meinen allerherzlichsten Dank abstatten fUr die iiberaus 
selbstlose, groBzugige und hochst liebenswlirdige Uberlassung des dieser 
Arbeit zugrundeIiegenden wertvollen Fundstuckes. Mochte meine Unter
suchung der Paliiontologie ein wenig forderlich sein! 

Die gezeichneten Abbildungen verdanke ieh Herrn stud. praehist. 'Y. JORDAN. 
Sie wurden naeh VergroLlerungen von Photographien skizziert und in ihrer Plastik an 
Hand der Origin ale bearbeitet. Die iibrigen Abbildungen hatten vergroLlerte Photos zur 
Grundlage, die bei kiinstlichem Licht anfgenommen wurden. Die sachgemaBe Herstellnng 
del' VergroBerungen danke ieh der technischen Assistentin des Instituts, Frl. W. FINK. 

Bemerkungen zu nachstehender MaB-'l'abelle. 
Mit Recht hat E. WUST (1900) dariiber geklagt, daB sieh :MaBe von der Kronen

basis bei Rhinoceros kaum gewinnen la,;sen, weil sich nur schwer einander ganz ent
sprechenrle Ansatzpunkte bezeichnen lassen. Der bogige Verlauf der unteren Schmelz
grenze an del' Labialflache und del' meist sehr allmlihliche Ubergang in die Hinterkante, 
wohl aueh Vorderkante, sind schuld daran. Den Optimismus des pm;thumen IVerkes 
des sonst so vorsiehtigen H. SCHROEDER nieht teilend, half ieh mil' schlielllieh so, daB 
ich 5 mm oberhalb zweier nahe dem tiefsten Rande del' unteren Schmelzgrenze gelegenen 
Punkte eine Horizontale auf die labiale Kronenflache zeichnete und deren Schnittpunkt 
mit der V order- und Hinterkante des Schmelzes als A usgangspunkte meiner l\1essungen 
wahlte. Sie waren zugleich Festpunkte flir die Bestimmung der basalen, mesialen und 
distalen Kronenlange. Del' zweite Festpunkt del' me s i ale n Lange war der lingualste 
Punkt der Vorderjochbasis. Meist wurde er festgelegt, nachdem die Zahne mit der 2. und 
3. Rippe der Labialflache in Augenhohe auf eine horizon tale Hlasplatte gelegt waren. 
Sonst wurde eine solche Platte auf die Labialflache del' im Kiefer sitz€nden Zahne ge
driickt und der lingualste Punkt des V orderjoches sodann in seiner Lage zu dieser Platte 
bestimmt. Der zweite ]'estpunkt del' distalcn Lange war die untere Schmelzgrenze 
genau unter del' tiefsten PaLlstelle zum lingualen Eingang ins Quertal. Die basale Lange 
der lingualen Kronenflache war dann der Abstan(l der beiden zuletzt genannten Fest
punkte. Es scheint mir, als ob jene MeBpunkte geniigend scharf umreiJ.lbar sind. Es 
ware also vielleicht ein unentbehrliches basales KronenmaLl gefunden an Stelle der ziemlich 
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uugliicklichen reinen KaufHichenmaBe. Letztere kann man libri,g-ens in vorliegendem Falle 
den Abb. 3, 5 und 6 entnehmen. Die KaufHichenhohen sind auf die unterste Schrnelzgrcnze 
bezogen. Der mesiale Kronenkontakt wurde aus der FHichenbrechuug berechnet, was 
ziemlich genau, am isolierten Zahn zumal, moglich ist, Dabei ist von del' LabialfHiche 
aus gezahlt uud fiir das letzte TabellenrnaB der mesialc Endpunkt der labialen Basis
lange herangezogen worden. 

1\J aBe r P2 P3 P4 ~I1 1\12 l\I3 

- ~ 

! 

Basale Lange del' rnesialen Kronen-
flache 34 ? 46 57 63 56 

Basalc Lange der di~talen Kronen-
flache 31 40 45 54 ;)3 23 

Basale Lange del' labialen Kronen-
flache 24 29 29 30 39 5;) 

Basale Llinge der lingualen Kronen-
I flache 5 ? 
I 

12 19 22 ,)3 

GroBte labiale Kauflachenhohe 32 52 • 72 ! 60 79 73 
Linguale Kauflachenhohe am V or- I unabgck.1 unabgek. 

derjochpfeiler . 14 ? I 39 . 27 48 50 

Linguale Kauflachenhohe am Hin-
I nnabgek .. unabgck, 

terjochpfeiler 14 21 37 34 54 31 
(iroBte Breite del' labialen Kronen- unabgek. unabgek. 

flache am unabgekauten Zahn 41 
1

62- 63 53 

Geringste apikale Breite d.labialen 
Kronenflache am unabgeka u-
ten Zahn (Kiel 3. Rippe, V or-
derjoch) . 24 31 

Hochster Punkt des unabgekauten 
V 0 r d e r j 0 c h e s libel' d. tiefsten 
Punkt labialen Schmelzunter-
ran des 68 69 

Hochster Punkt des unabgekauteu 
Hinterjoches liber d. tiefsten 
Punkt labialeu Schmelzunter-
randes 69 6f) 

Breite d. mesialen Kronenkontaktes 
an der Kauflache 15 19 24 17 

Breite d. mesialen Kronenkontaktes 
am unabgekauten apikalen Kro-
nenrande 18 S 

Breite d. mesialen Kronenkontaktes I 
an unterer Schrnelzgrenze der I 

Mesialflache 17 20 21 :32 nicht ! 26 I . 
I meBhar i 



278 E. Jacobshagen, 

Schrifttum. 
BLAINVILLE, D. DE: Osteologie de la famille Rhinoct!ros. Paris 1839-1864. 
BRANDT, J. F.: Observationes ad Rhinocerotis tichorhini historiam spectantes. - Me

moires de l'acad. imp. des sciences de St. Petersbourg VII. serie Sc. nat. 5, 1849. 
BRANDT, J. F.: Versuch einer Monographie der tichorhinen Nashorner (auch Memoires 

de l'Acad. imp. des Sciences de St. PPtersbourg, VII. serie, 24,). Petersbourg 1877. 
CHRISTOL, M. DE: Rhinocerosses fossiles. - Annales des Sciences naturelles. 1835. 
CUVIER, G.: Description osteologique du Rhinoct!ros unicornis. - Annales du museum 

national d'histoire natnrelle 3 u. 7. Paris 1806. 
Recherches sur les ossements fossiles (Ausgabe von 1822). Paris 1822. 

DAWKINS, BOYD: Uber den Zahnbau des Rhin. leptorhinus. - Quarterly Journal of 
the Geological Society 23 u. 24:. London 1868. 

DUVERNOY, G. L.: Studien liber fossile Rhinocerosse. - Archive du museum d'hist. 
naturelle. 1854. 

FISCHER, G.: Zoognosie, Mosquae 3. 1814. 
GIEBEL, C. G.: Beschreibung und Ab bildung zweier kolossaler Rhinocerosschadel. Merse

burg 1846. 
Milehgebi!.l des Rhinoceros tichorhinus. - N eues J ahrb. f. Min. Stuttgart 1848. 

_. Beitrage zur Osteologie des Rhinoceros. - Jahresber. d. naturwiss. Ver. zu Halle 3. 
Berlin 1851. 

HERMANN, R.: Die Rhinozerosarten des westpreuBischen Diluviums. - Schriften d. 
naturf. Ges. in Danzig, N. F. 13. Danzig 1913. 

HE SCHELER, K.: tber einen Unterkiefer von Rh. antiquitatis BLUMENBACH. - Viertel
jahresschrift d. naturf. Ges. in Zlirich. Zurich 1917. 

JACOBSHAGEN, E.: Fossile Reste der Mammutfauna aus Marburg und aus anderen Orten 
der Provinz Hessen -Nassau. - Sitzungsberichte d. Gesellsch. z. Befordernng (l. 
ges. N aturwiss. zu Marburg 68, 1933. 

JAGER, G. F.: Uber die fossilen Saugetiere, welchI' in Wlirttemberg aufgefunden worden 
sind. Stuttgart 1835 u. 1839. 

KAuP: Akten der Urwelt. Darmstadt 1841. 
KIEsow, J.: Beitrag zur Kenntnis der Backzahne von Rhinoceros tichorhinus. - Schriften 

d. naturf. Ges. in Danzig 4,. Danzig 1878. 
LYDEKKER, R.: Dentition of Rhinoceros. London 1880. 
MEYER, H. v.: Mitteilungen an Prof. BRONN gerichtet. Neues Jahrb. f. Min. usw. 

Stuttgart 1842. 
-: Die diluvialen Rhinocero8-Arten. - Palaeontographica 11. Stuttgart 1864. 

NIEZABITOWSKI, E. v.: Die Uberreste des in Starunica gefundenen Rhinoceros antiqui
tatis BLUMENBACH. - Bulletin international de l'Academie des Sciences, Klass. 
math. et nat., Serie B. - Krakau 191!. 
Uber einen in Zloty Potok gefundenen Schadel des Rh. antiquitatis BLuMENB. 1913. 

NOWAK, PANOV, TOKARSKI, SCZAFER, STACH: The second wolly Rhinoceros (Coelodonta 
antiquitatis BLUMENB.) from Starunia, Poland. - Bull. intern. de l'Acad. polonaise, 
Kl. Sc. math. et nat., Serie B mit Supplement. Krakan 1930. 

OSBORN, H. F.: The extinct Rhinocerosses. - Memoirs of American Museum of Nat. 
hist. New York 1898. 

OWEN, R.: History of British fossil Mammalia and Birds. London 1846. 
PALLAS, P. S.: De Ossibus Sibiriae fossilibus, craniis praesertim Rhinocerotum atque 

buff'alorum observationes. - Novi commentarii Academiae scientiarum imperialis 
Petropolitanae 13. Petersburg 1768. 



Studien am Oberkiefergebifl des wollhaarigen Nashorns usw. 279 

PALLAS, P. S.: De reliquiis animalium exoticorum per Asiam borealem repartis com
plementum. Ebenda 1772. 

-: Acta Petropolitana. Petersburg 1777. 
PAWLOW, 1\1.: Etudes sur l'histoire paleontologi<]ue des ongules. VIles Rhinocerides 

etc. - Bull. de la Soc. Imp. des N aturalistes de Moscou. Moskau 1892. 
RAUSENBERGER, J.: Der Fund eines diluvialen Rhinoceros -Schadels bei Bruch -Kobel. 

Bericht der vVetterauischen Ges. f. d. ges. N aturwiss. 1903. 
SCHROEDER, H.: Schadel eines jungen Rhinoceros alltiqllitatis BLUMENBACH. - J ahrb. 

d. geol. Landesanst. 20. Berlin 1900. 
Die Wirbeltierfauna des l\Iosbacher Sandes, 1. Gattnng Rhinoceros. - Abh. d. 
k pro geol. Landesanst., N. F. 18. Berlin 1903. 
Rhinoceros mercki JAGER von Heggen im Sauerland. - J ahrb. d. k. pro geol. 
Landesanst. u. Bergakad. zu Berlin. Berlin 1905. 
Rhinoeeros mercki und seine nord- und mitteldeutschen Fundstellen. - Abh. d. 
pro geol. Landesanst. Berlin 1930. 

STROMER, E. VON REICHENBACH: Uber Rhinoceros-Reste im Museum zu ],ei,]en. -
Sammlung des Geol. Reichs-Mus. in Leiden, N. F. 2. Leiden 1899. 

STUDER, T.: Die Knochenreste aus der Hohle zum Kasslerloch bei Thaingen. - Mitt. 
d. ~atnrf. Ges. in Bern. Bern 1904. 

-: Mitt. d. naturf. Ges. in Bern. Bern 1911. 
TOULA. FR.: Das N ashorn von Hundsheim usw. - Abh. d. k. U. k. geol. Reichsanst. 10. 

,Vien 1902. 
Das GebiB und Restc der ~ ascnbeine von Rhinoceros hnndsheimensis. - Abh. 
d. k. u. k. geol. Reichsanst. Wien. Wien 1907. 
Rhinoceros mercld JAGER in Osterreich. - Jahrb. d. k. u. k. geol. Reichsamt. 57. 
Wi en 1907. 
Di!uviale Sangetierreste vom Gesprcng'berg Kronstadt in Siebenbiirgen. - Jahrb. 
d. k. U. k. geol. Reichsaust. 59. Wien 1909. 

TSCHERSKI, .J. ll.: Description dn crane d'un Rhinoceros. - Bulletin de l'Academie de 
St. Petersbourg 1. Petersburg 1874. 

-: Beschreibung der Sammlung posttertiarer Saugetiere. - ]\[,~moires de !'acad. imp. 
de,; Sciences de St. Petersbourg, V II. serie <10. Petersburg 1893. 

,VUST, ~E.: U nterBuchnngen uber das Pliozan nnd das [ilteste Pleistozan Thuringens. -
Abh. d. naturf. Gcs. z. Halle 23. Stuttgart 1901. 
Zwei bemerkenswt'rte Rhinoceros-Schadel ans dell( 1'listozan Thiiringens. - Pa
laeonto,graphica 58. Stuttgart 1911. 
Beitrage zur Kenntnis der dilu vialen N ashiirner. - Zentralbl. f. 1\Iin. Stutt
gart 1922. 




