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Vorwort. 

Zu den wichtigsten unCI interessantosten Aufgaben 
der Urgeschichte gehort die Liisung dm Frage l'ther 
dio Gleichzeitigkeit des Menschon mit den grossen 
c1iluvialonSi'mgothieren, dem :Mammut und seinom 
Zeitgenossen, clem Rhinoceros. 

Ungeachtd zahllosm beweisender Func1e von 
bearbeiteton Skelettheilon dieser Thiere und daraus 
gefertighm Artefacten, Clie man in Hohlon und 
diluvialen Ablagerungen in Frankreich, Belgien, der 
Schvveiz, Deutschland (Tauhach boi Nieder-
iisterreich und dor 
Grenzo cler grossen nordischen del' 
Glacialperiode nacllgewiesen bat, wollen die Zvyoifd 
an clem V orkommen des 1'IIenschen 
in dOT Mammutzeit nieht sehwindell. Viele pfiieMen 
dor Ansieht norcliseher Forschor u. A.) 
boi, ehss dar; Mammut und 8ein steter Bogleiter, 
ClaS wollhaari De Rhinoceros, n i eh t mit Clem Menschen 
gdebt haben °unc1 dass eine altere lVIammlltzeit nnd 
oine dmch die .zweifelloso Anwesenheit des lYlenschen 
bezeiclmete j Lmgere Renthierzeit der Dilu vialperioc1e 
anO'enommen werden ml1s8e, ZeitabsehniUe, welche 

b 

c1ureh viele Hunderte, ja Tausonc1o von Jahren von 
oinander geschiec1en sein solHen. 

Indessen konnen aIle mahrischen Forscher der 
Ansicht ST1~R;NST](Ur'S, die er golegentlich der Unter
suchuno' der herli.hmhm· Mammutstation bei Prerau o 

in MtLhren im J oJlre 1888 hRt,1) dass 
die Reste des l'vIammut unc1 Rhinoceros, gleichwie in 
Sibirien, aus clem besbndig gefrorenen Boden aufgethaut 
und durch den l'vIenschen derRenthierzeit bearbeitet 
worden 80ien, aus mehrfaehen Gri'mclen nicht boi
stimmen. Abgesehen von der Thatsache, dass die Stoss
illilme und sonstigen Knochen des Mammuts, welche eine 
Bearbeitnng noeh ermoglichen, nm im nordlichsten, 
durch sehr raul1es Klima ausgezeichneten Sibirien 
gefunclen werden, hingegon solclle aus slldlicheren 
Gegenden, vollig morsch und leicht zerbreclllich, eine 
naehtragliche Bearbeitnng l1ieht ges)catten, so mehrel1 

1) STEENSTRUP, Mitth. d. Anth. Gesell. in Wien, XX, 1890. 

lIiittheilungen el. Anthrop. Gesellsch. ill WiGl1. Bel. XXVII. 1897. 

sieh auch dort, WIG neuestens in Tomsk, die Funde 
von Mammutresten mit Steinwel'kzeugen und be
al'beiteten Knochen, welche die Gleichzeitigkeit des 
niIenschel1 mit dem :Mammut beweisen. 

Mit Ausnahme des breiten Oc1erthales, in welches 
von l\Hihrisch - Ostrau bis ,Veisskirchen im nord
ostlichsten Theile des Landes die nordische Eis
hedeckung hereinreichte, liIsst sich in Jl,hhren eine 
glaciale Ablagerung nicht nachweison, daher die 
Annalnne eines durch J ahrhunderte anwahrendon 
Gefrierens des Boelens vollig unerwiesen, ja unhalt

bar ist. 
Schon im Jahre 1872 hat Graf G. WURMBEAND 

in einer Culturschichte bei J oslowib im siidJichen 
Malnen, viele Meter tief i'mLoss, Knochen vOlnMammut, 
Hhinoceros, Renthier und fossilen Pferde, zum Theile 
bearbeitet, zusammen mit Steinwerkzeugen und 
Kohlenresten i'l gleicher Lage gefunc1en. In del' 
bertthmten Lossstation von Predmost lJeiPl'erau sind 
sei'c clem Jahre 1880 ch'trch DL VVANKEI", ]\;1ASKA und 
Dr. KniZ in eineI' und dersefb"en Lage die Reste von 

minc1estens 16 grosserel1 dilnvialen Saugethieren, 
wOTl1l1ter Mammut, Rhinocol'os, DIstier, Pferd unc1 
Renthier, in bearbeitetem Zllstande, nebst Stein
werkzeugen, und anderen Artefacten nachgewiesen 

worden. 
In einem Zeitraume von mehr als 25 Jahren hat 

der Verfasser theils in mahl'ischen Hohlen, theils in 
diluvialen Ablagerungen um Brfmn und im slleUichen 
li,HLhren so viele BewGise der Gleichzeitigkeit cles 
lV[enschen mit clem JliIammut gesammelt, dass e1' 
sieh bemtlssigt sieht, in Nachfolgenc1em einen Heinen, 
aber nicht unwicMigen Beitrag zur Losung dieser 

Frage zu liefern. 
Bri,lnn, Ostem 1897. 

EiIlschlagige Literatur. 
II 0. C 11 s t e t tel', Ferdinand v.: Ergebnisse del' Hohlen

fo.l'schungen. Sitzungsb. d. Akac1. d. Wiss0nschaften, 

Wi en 1879. 
uncl Dr. Liebe: Diluviale Thiel'fauna del' Wejpustek
hohIe. Sib:ungsb. d. Akac1. d. Wissenschaften, Wi en 1878. 

K:r H M.: Die Losslagel' in Pi'edmo.st lJei Prel'an. Mitth. d. 
Anthro.:p. Ges., Wien. XXIV. Bel. 1894. 
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M a k 0 W sky Alex.: Der Loss von Briinn und seine Einschliisse 
von diluvialen Thieren und llIenschen. Verhandl. des 
naturf. Ver. in Brunn. XXVI. Bd., 1888. 
Lossfunde von Briinn und der diluviale Mensch. Mitth. 
d. Anthrop. Ges., Wien. XIX. Bd. 1889. 
Ueber die Anwesenheit des Menschen wahrenc1 der 
Lossperiode in der Umgebung von Brfmn. Mitth. d. 
Anthrop. Ges. XX. Bd. 1890. 
Der diluviale Mensch im Loss von Brfmn mit Funden 
aus der Mammutzeit. Mitth. der Anthrop. Ges., Wien. 
XXII. Bd. 1892. 

Mas k a Karl: Der dilmTiale Mensch in Mahren, 1886. 
Wan k e 1 H.: Die Slouper< Hohle und ihre Vorzeit. Denk

schriften der k. Akademie der Wissenschaften, Wien 1868. 
- Die prahistorische Jagcl in Mt\hre11, Olmiitz 1892. 

Wurmbranc1, Graf G.: Die Lossstation von Joslowitz in 
Mahren. Mitth. d. Anthrop. Ges., Wien. III. Bd. 1873, 
uncl Denkschriften cler k. Akaclemie der Wissenschaftell, 
Wien, 1879. 

I. Das Diluvium und seine fossilen Einschlfiss6. 

Als Bildungen del' Diluvialzeit,<!C~velche auch die 
Eispel'iode in sich schliesst, erscheinen in Mahren 
vornehmlich erratische Geschiebe, diluvialer Sand 
und SchoUer und endlich del: Loss. 

Err a tis c h e G esc hie be hochnordischel' Ge
steine, mit erratischem Sand und SchoUer der 
einstigen Grund- und Seitenmoranen del' nordischen 
Eisbedeckung, sind bIos im nordostlichen Mahren 
durch die Oderspalte eingedrungen und £lnden 8ich 
zerstreut in dem etwa 45 km langen und bis 10 km 
bl'eiten Odertha1e von Mahrisch-Ostrau his Bolten 
hei Weisskirchen und in einze1nen Buchten dieses 
Gebietes (so hei Neutitschein, Fulnek, Freiherg u. A.). 

In diesen erratischen Ablagerungen sind hisher 
keine Skelettheile diluvialer Saugethiere aufgefunden 
worden. 

Diluvialer Sand und Schotter, das Product 
fluviatiler Stromungen, £lnden sich in ganz Mahren, 
vornehmlich in Buchten und in den Randern hoch
gelegener Terrains, machtig ahge1agert und ge
schichtet. 

Theils auf festem Gestein (Syenit, Kalkstein und 
Sandstein), theils direct auf marinem Tegelliegend, ist 
del' diluviale Sand und SchoUer zumeist vom Loss 
uhel'lagert und schliesst nicht selten diluviale Thier
reste, und zwar vom Mammut, Rhinoceros, Pferd 
und Renthier ein. (Rother Berg, Spielberg-Ziegelei, 
ZwiUawabucht bei Malomierschitz etc.) 

Del' Loss oder Diluvialthon, das obere, 
also jungere Glied der Diluvialperiode, ist ein leicht 
zerreiblicher, kalkhaltiger Thon von geiblicher Farhe, 

del' bis zu emem Drittheil aus sehr feinem Sande 
besteht. Ein grosserer KaIkgehalt aussert sich dUl'ch 
die secundare Bildung von Kalkmergelconcretionen 
(Losskinde1n), die nicht selten in betrachtlicher 
Menge im Loss enthalten sind und oft fi'tr Knochen 
gehalten werden. 

Del' Mangel einer Schichtung, die vollige Ab
wesenheit del' Reste von im vVasser lebenden Thieren, 
namentlich abel' die schneewehenartig zu bedeuten
del' 1VHlchtigkeit, in Buchten und an windgeschutzten 
Lehnen del' Berge (in Briinn meist die Si'td- oder 
Otltseite del' Berggehange), anschwellende Lagerung 
des Loss lasst denselben als ein sub a e r i s c h e s 
Pro d u c t, als einen angeh~iuften Staub von zer
storten und vel'witterten Feldspathgesteinen erkennen. 
Riebei ist nicht ausgeschiossen, ja in hohem Grade 
wahrscheinlich, dass del' grosste Theil dieses Loss
materiales nordischen Ursprunges ist, n~imlich ein 
dUl'ch 'Ninde fOl'tgefi.ihrter, kalkhaltiger Gletschel'
sch1amm, welchen die Gletschel' del' Glaciaizeit vom 
N orden her bis an die Ralldgebirge Bohmens, 
Schlesiens und Mtihrens abgesetzt und nach ihrem 
Ri'tckzuge hinterlassen haben. 

Wahrend des nach Abschluss del' Glacialzeit in 
del' ji'tngeren Di1nvialperiode folgenden Steppenklimas 
fi'tluten heftige Luftstromungen, begunstigt durch 
eine in Folge del' niedl'igen Temperahu spal'liche 
Vegetation, die staubartigen Theilchen des getrock
neten Gletscherschiammes in weite Ferne und be
wirkten an windgeschiltzten Stell en die Anhaufung 
von Lossmassen, in welchen die Reste del' gleich
zeitigen Thierwelt eingebeHet erscheinen. 

Die Lehmmassen in den Kalksteinhohlen 
Mahrens und speciell del' Umgebung von Brunn 
(Sloup, Kiritein, Kritschen etc.) mi'tssen als degene
rider Loss bezeiclmet werden, namlich als ein ab
geschwemmter und durch Stromung in das Innere 
der Hohlen eingefi'thl'ter Lehm, zugleich mit Sand
und G·esteinsgeschieben. 

Die f'ossi1en thierischen Einschlusse im 
Los s £lnden sich daher in del' Regel in ungestiirter 
Lagernng, einzein odeI' depotartig angehauft, und 
zwar an Stellen, die eine geschutzte Lage besitzim, 
so am Sud- und Sudostabhange der Berglehnen. 
Rier zeigen sich in 'l'iefen von 3-12 m Holzkohlen
spUl'en und mit Lehm gemischte Aschenlagen in 
eiDer Ausdehnung von hiichstens 30 qm und geringer 
Machtigkeit - bis zu 20 cm in muldenformiger 
Lagerung. Sie mi'tssen als Lagerpliitze des Menschen 

I in der Diluvialzeit gedeutet werden, 
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Die alkalische Reaction der dllnklen Erde, ver
mischt mit grosseren und kleineren Holzkohlen, die 
in derselben oft eingebetteten Knochon, dureh die 
Hi-tze mehr oder weniger verandert, unterscheidet 
diese Heinen Partien von anderen nicht selten im 
Loss vorkommenden schwarzen Erdschichten. Letztere, 
in weiter Verbreitung und bis zu 1 ' /, m machtig, 
sind das Product einer einstigen Vegetation; daher 
zeigt ihre Erde eine humose, saure Reaction und 
geht allmalig in den normalen gelben Loss uber. 

In diesen humusreichen, blauschwarzen Erd
schichten haben sich, wenigstens um Bri1nn, hin 
und wieder Lossschneckengehause, niemals aber dilu
viale Knochenreste vorgefunden. Diese dunklen Erd
schichten als das Product von Branden - ahnlich den 
Prairiebranden von Nordamerika - deuten zu wollen 
(MAiiKA), ist schon wegen del' fehlenden alkalischen 
Reaction del' El'de und ihrer bedeutenden Machtigkeit 
ganz ausgeschlossen. 

Wenn wir nun die Fauna des .Loss in na,here 
Betrachtung ziehen, so verdienen die um Brunn 
sparlich veriretenen Gehause sehr kleiner Land
schnecken der Gattungen Helix, Pupa und Sue cine a 
volle Beachtung. Ihre Roch lebenden Vertreter finden 
sich nur mohr in der Region des hohen Nordens 
oder der Alpen und bezeugen durch ihren nordisch
alpinen Charakter das kalte Klima del' Diluvialzeit. ') 

Von Wirbelthieren finden wir im Loss nur die 
Reste von Landsaugethieren, die a11em Anscheine 
nach dort verendeten, wo wir ihre Skeletreste finden, 
weil die Knochen niemals yom Wasser abgerollt sind. 

Mit Berucksichtigung des Zweckes diesel' Ab
handlung und mit Hinweis auf die einschHigige 
Literatul' wollen wir hier nur clie im Loss cler Um
gebung von Brunn vorfin&j~chen grosseren Sauge
thiere in Beiracht ziehen, welche dem Menschen 
zur Nahrung gedient und von clemselben erlegt 
worden sind. 

Das haufigste J agdthier war das fossile Pferd, 
welches sich durch robusten Bau, Grosse und haken
formige Eckz~ihne von dem heutigen Pferde unter
scheidet. In gleicher Lagerung mit demselben ireten 
am haufigsten clas IV ollnashom und Mammut, seltenel' 
Wisent (Bos priscus) und Renthier, noch seltener 
Riesenhirsch und Edelhirsch (letzterer massenhaft. 
bei Pausram) auf. 

Vermengt mit dies en findcl1 sieh hie und da die 
Knoehen und Coprolithen vom Hohlenbaren und von 

I) A. HZEHAK, Die pleistocane Conchylicnfauna Miihrens. 
d. naturf. Ver. in Briinn. XXII. Bel. 

del' Losshyane (H. prisea), seltener yom Wolfe, Hohlen
lOwen (Felis opelau) und Daehs, offenbar Spuren von 
Raubthieren, die an den Lagel'platzen des Mensehen 
Nachlese gehalten haben. 

Von ganz hervorragender Bedeutung sind die 
Spuren del' Anwesenheit des Mensehen wahrend del' 
Diluvialzeit Mahrens. 

Sehon WumlBRAND hat 1872 in der Lossstation 
von J oslowitz rohe Steinwerkzeuge vermengt mit 
aufgeschlagenen und bearbeiteten Knoehen yom Mam
mut, Rhinoeeros und Pferd in einer Holzkohle ent
haltenden Culturschieht naehgewiesen. Mensehliche 
Knoehen jedoch fanden sieh nicht VOl'. 

In del' Lossstation von Predmost haben WANKEL, 
MASKA und KRiz zahlreiche Artefaete aus Stein, 
Knochen uncl Zahnen mit Resten vom Mammut und 
anderen diluvialen Saugethierresten und selbst einen 
menschliehen Unterkiefer gefunden. (Siehe Literatul'.) 

1m Loss der Umgebung BIllnn hat der Verfasser 
sehon in den Jahren 1883-1890 ausser sparlichen 
Steinwerkzeugen einzelne mensehliche Skelettheile, 
theils clireet in Verbindung mit c1iluvialel1 Thier
resten, theils in der Nahe derselben, in Tiefen von 
3-6 ill aufgefunden, welehe naeh eingehender Unter
suelmng von dem hervorragenc1en Anthropologen 
Prof. SCHAAFFHAUSEN in Bonn als diluvial bezeiehnet 
worden sind, obgleich von Einigen (lYLu3KA) del' 
diluviale Charakter derselben in Zweifel gezogen 
wurde. 

Diese Zweifel iiber die Anwesenheit des Mensehen 
wahrend del' Lossperioc1e in del' Umgebung von Briinn 
sind indessen ganzlieh beseitigt worden dureh den 
wiehtigen Fund des Jahres 1891, indem sich ge
legentlich des Strassencanalbaues in der Franz J osef
sirasse in Brunn in einer Tiefe von 41/2 m einige 
SkeleUheile des palaolithisehen Mensehen, zum Theile 
bedeekt von Mammutknoehen, Theile vom Rhinoeeros, 
Pferd und Renthier,aberdies mehrere Artefaete aus 
Stein, Zahnen, Knochen und endlieh ein aus Mammut
stosszahn hergestelltes Idol vorgefunden haben. (Siehe 
Literatur.) 

Einen weiteren Beweis von der Gleichzeitigkeit 
des Menschen mit den diluvialen Thieren, namentlich 
mit Mammut und Rhinoeeros, soIl diese Abhandlung 
liefem, insbesondere dureh den N aehweis von Sehlag
marken und bearbeiteten Knoehen cles Rhinoeeros. 

In den Kalksteinhohlen del' Umgebung 
B l' U n n s (Sloup, Kiritein, Kritschen) finden sieh die 
fossilen Saugethierreste durchgangig in gestorter 
Lagerung, nicht selten in grosseren Mengen angehauft. 

10* 
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Sie sind )cheils durch hohlenbewohnende Raubthiere 
in cbs Innere del' Hohien eingeschleppt, theils dmch 
,¥ asserfiuthell in die Tiefen eingeschwemmt und 
gleich den im "Vasser umgekommenen Raubthieren 
im Hohlenlehm vergraben worden. Daher £lnden vvir 
Mammut unc1 W ollnashorn, fferd und Rind, Ren
thier und Steinbock (Wejpustekhohle), gemengt mit 
den Knochen massenhctf)c zu Grunde gegangener 
Hohlenbi:iren (in allen Altersstac1ien), HohlenhytLne 
lind Hohlenlowe (selten) mit vielen kleineren Raub
thieren, wie IN 01£, Hohienfuchs, Fjalfrass (Gulo bore
alis), Luchs und mehreren kleineren RaubthieIen, deren 
Reste in der c1iluvialeu unc1 nachfolgenden Zeit in 
den Hohlen nach uud nach angehii,uft wor~len sind. 

Fitr die Btmrtheilung der Altersbestimmung unci 
Gleichzeitigkeit bieten daher die fossilen Thierreste 
in den Hahien einen sellr unsiclleTen Maassstab. 

II, 

Die theils im theils im Hohlenlehm ein-
gebeUeten diluvialen Thierreste be£lnden sich in sohr 
ungleichen E~haltungszustanden und von verschie
denem Aussehen. 

Die im Ho.hlenlehm mitunter 111 bedtmtenc1en 
Tiefen eingElschleppten und eingeschwemmten Knochen 
sincl, abgesehen von clel' Abrollung eiDzelner Exem
plaTe, zumeist sehr gut erhalten, von gelblicher 
Farbe, oft mit betrachtlichem Leimgehalte; sie zeigen 
scharfe Bruchrancler l1nd, wenn Schlogmarken vor
hand en diese glatt, mit dense1ben Dendritcn 
besetzt, wie die sonstige Oberflache eler Knochen. 

Die besonc1el'e Gliitte clm: Schlagmarkcn ist dnrch 
das Schlagen miJe clem Steinwerkzeuge bewirld 
worden, woc1urch mit gleichzeitigern AustriUc des 
KnochenfeUes eine VerdicMung des Gewebcs herbei
gefi.lhrt wurcle. Dieser dureh den Schlag verursachte 
Knochenbruch unterscheidet sich daher leicM vom 
gewohnlichen spliUerigen Bmche des Knochens. 

Dieser Erhaltungszusbnd der Knochen in Hohlen 
muss auf die Verhinclerung des Luft- unc1 'Vasser
zutrittes in dem durch Kalksinterc1ecken gesc1rLitzten 
Holllonlchm zuriIckgefilhrt werden. 

vVesentlich von diesen untol'schoiden sich in der 
Begel die im Loss gt:lagerten Knochen, vveil in Folge 
dm leichtel'Ol1 VI ass or- und Luftdurchhtssigkoit des 
mit Sand gemengton Diluvialthones oine grossere 
oeIer gering ere Auslaugung dor Knochen staUgefundcn 
hat. Daher orscheinen dio Knochen in oberon Lagc\l1 
geblElicht uncl leicht zerbrechlich) die Schlagmarken 
oft rauh uncl schwer erkennbar; dabei isJe die Obor-

fHiche del' 1(nochen seltene]' von Mangandenc1riten 
Jltlu£lg chuch eingec1nmgene Pflanzenwurz'2ln 

corroclirt unc1 mit feinen Hinnon vorsehen. 
In einem besseren Erhaltllngszustande. befinden 

sich die Knochen im Loss entweder nUI in sehr 
ticfen Lagon (hei 5-12 m Tiefe) oder wenn sie in 
feinem, mit Asche gemengtem Lehm eingehL1llt sind, 
wobei sich eino fes'ce, oft nicht absprengbare, mergel
artigo Hlillo gebildet hat. 

Diese Rinde ist offel1bar dadurch entstandon, 
der Knochen, nachdem das Fleisch und Mark 

demselben entnommen war, in die heisse Asche ge
worfen und so gtln?;lich von dieser eingehLlllt wurclo. 
Doshalb erscheinen dm'lei Knochen wie gebrannt, 
calcinirt und durch den EinHuss der Hitze llicht 
selten in Theile zersprungel1. 

Sehr hau£lg bemerken wir in der UmhiHlungs-
kruste oder kleil18Ie Holzkohlel1sti'lcke. 

Bei nicht wenigan Kl1ochen, die sorgfaltig aus 
der mergeligen Aschenkrus·te herausgelost wurden, 
zeigten sieh feine Ueberziige von Russ und Asche, 
wobei die Schlagmarken besser erhalten sind. 

Am aufLLlligsten jedoch sind die hie uncl cIa 
vorgefundenel1, durch mergelige Asche fest ver
backel1en d. h. Bruchshtcke von 
Knochen entwecler emes uncl desselbel1 oder o,uch 
von verschiedenen Thieren. So besitzt das Cabinet 
dor teclmischen Hochschule in Brilnn unter Anderem 
eine Knochenhr8ccievom Untel'kiefer des Pferdes, mit 
einem Ge,veih8'cL1ck des Renthieres fest verkiHet; 
remer einen Radius des fferc1es mit einem M:eta
tarsalknochen des Rhinoceros u. dgl. 

Derlei Func1e von Knochenbreccien mit gefritteten 
Knochen und Gesteinstrihnmern, die sonet im Loss 
nicht vorkommen unc1 mog-licherweise ZUlU Auf
schlagen der Knochen gcclient habel1 moehten, in 
Yerbindung mit Holzkohlenlagen, schliessen wohl 
jec1en Zweifel auf', dass daselbst LagorpliHze des 
IvIenschen in der Diluvlalzeit gewesen sind, welche 
nunmehr die vel'SclrClu'oLel1 Reste von einstigen lYfahl
zeiten einschliessen. 

III, DaB {ler Umgebung YOn 

'Vie obol1 bemerkt, hat Graf 'NURilIl3RAND in del' 
Lossstatioll von Joslowitz die 1Cnoc11en des Rhinoceros 
in Gesellschaft mit clencn des lYIammuts unc1 fossilen 
Pfel'des aufgcdockt. Auch clem Verfasser gelang es, 
beim Besuche dieser Station daseIbd einen Astra
galus uncI Metacarpus des Uhinoctll'os zu fillliel1. 



In del' Lossstation von Prerau wurden von IV ANKEr" 

MA,'3KA und Killz neben zahllosen Mammutresten 
Knochen von Rhinoceros, wiewohl nur sparlich, 
nachgewiesen. Sie werden dem Rh. tichorhinus zu
geschrieben. 

AU8 den Kalksteinhohlen von Slonp unc1 nament
licll von Kiritein (W ejpust'3k) etc. sind E.ieferstticke und 
lose Za1me, ferner Exhemitatenlmochen und be
sonders Phalangen des Rhinoceros, zumeist in be
arbeitetem Zustande, h~iufiger als die E.nochen des 
Mammuts oder des IVisents, zu Tage gefordert worden, 
and zwar mehr von jungen als von alten Thieren. 

Aehnlich verhalt es sieh mit den Funden von 
Rhinoeerosklloehen im Loss von Brunn und Um
gebung, wo die Knochen dieses Thieres die seines 
Begleiters, des Mammuts, ubeTwiegen. 

Die Ursache mag wohl darin liegen, dass es clem 
palaolithischen 1I1en8chen leichter war, das kleinere 
und in seinem Fleische vielleieht schmaekhaftere 
Thier zu erlegen, als das l\Iammut. 

IVenn vvir von einzelnen Func1stucken absehen, 
so haben sieh in i.1berzeugender IlI/eise an vier 
Punlden um Brunn bearbeitete Knochen des Rhino
ceros in Begleitung von anderen dilu vialen Thie1'
resten aufdecken lassen. 

1. Los s f 11 n d del' W l' a n a m i1 hIe. 
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Bei der sogenannten Wranamiihle unweit Jeh
nitz, 8 km l1l1rc1lich von Bri.1nn, wurde gelegentlich 
des Baues del' Bri'mn-Tisclmowitzer Localbahn im 
Jahre 1884 in oiner bis zu 10 m anschwellenden 
Lossmasse ein fi:irmliches Dtlp6t yon vortrefflich e1'
h<JJtenen Knoehen diluvialer Sangethiere, zum nicht 
gel'ingen Theile bearbeitet und mit Schlagmarken 
versehen, aufgeschlossen, und zwar yom Mammut 
(Arm- und Fusswurzellmochen), Rhinoceros in grosser 
Anzahl (alle Extremibten ausgehohlt), Wisent 
(Humerus), Pferd (viele Theile), Riesenhirsch 
sti.tcke), Hohlenbaren und von del' Losshy~lne (!Copf). 

Wenngleich hier Kohlenspuren fehIten oder vielmehr 
nicht beobachtct worden sind, so befanden sich doch 
einige Knochen in durch Hitze calcinirtem Zustanc1e. 

2. Losssbttion am Rothen Berge. 

Ueberaus l'eichhaltig an diluyialen Thierresten 
haben sich die machtigen Losslagen am Siiclost
abhange des "Rothon Berges" ausserhalh eler "Yienel'
gasse in El'iinn erwiesen. 

Ohzwar schon frLiher ,in den clOl't Reit langen 
Jahrell bdriebenon Ziegelcien lIfammutstosszahne 

aufgefunden worden sind, so wurdo docll erst seit 
16 .Tahren durch die BemLihungon des Verfassers 
eine grosse Zahl diluvialel' Thiere daselbsG constatil't. 

Am haufigsten das fossile Pferd, soc1ann das 
Rhinoceros und ]\!Jammut in jungen und alten Exem
plaren, Zfthne und einzelne Knoehen yon dor Loss
hy~ine (mit vielen Coprolithen), Wisent, Ren, Wolf 
und jltngst ein prachtvoll erhaltener Schadel und 
A Has vom Riesenhirsche (Megaceros hibeniicus) mit 
abgeworfenem Geweih. Es ist dies cler einzigo Fund 
eines Sehiidels von diesem Thiere in l\liihren und 
llberhaupt in Oesterreich. 

Hiezu kommen einigo unzweifelhafte Steinwel'k
zeuge und Arte£aete cLUS Knochen in der N11he einer 
kohlenfLlhrenden Cultnrschichto in grosser Tiefe. A us 
diesem Loss stammen auch oin gut erhaltenes Cra
nium (theilweise mit Kalksinte1' iiberzogen), einige 
Zahne und Extremitatenknochen des Lossmenscheno 
(Siehe Literatur.) 

3. Los sst a ti 0 11 del' S t. Tho 111 as -Z i e gel e i. 

Eine gleiehfalls seln 1'eiche Func1shitte von dilu
vialen Thierknochon mit Rhinoceros ist die miichtigo 
Lossablagerung am Sltc10stabhange des Urnbergos am 
Ende del' Thalgasse in Briinn. 

Bis in Tiefen von 12 111 fanden sich meh1'e1'e, 
Holzkohlenlagen und massenhaft Knochen mit Asc11en
und Mergelrindon, Breccion von solohon, und zwar 
vom Man1mut, Rhinoceros, Pfcrd, Ren, \Visent uncl 
von R,mbthieren: HolJlenklr, 'Yolf, Eisfuchs und Bobac. 

L1.. Fund in derFranzJosofstrasse in Brunn, 

Del' wichtigste Fund ergal.l sich bei dem CcU1al
ban in del' Franz J osefshasse (am ostlichen Ende 
unweit von Obrowit.z) im Jabre 18~11. 

Unter sorgfaltiger Beihilfe des Vorhssers wurde 
hior in einer Tiefe von 4'/2 m ein tlieilweise e1'
haltenes menschliches Skelet, von einem Schulter
blaUe und einem grossen Stosszahne des lVfamnmts 
bedecH, mit zahlreichen Artefactel1, eine111 zOl'trum
merten Scbldel des Rhinoceros, mit Rippen des
selben, (eine davon mit doutlicher Schlagmarke), Lmf

gec1eckt. (8ielle: Del' diluviale Mensch mit Funclen 
aus del' lVfammutzeit, 18D2.) 

IV, SpecieUe Betnchtung bearbeHeter RhhlO
cerosknochen..') 

Wenngleich bisher in Mahren ein vollstamlig 
erhaltones Skelet des Rhinoceros nicht vorgefl1nc1en 

1) Das Mineraliencabinet der teclmischon Hochsclmlc 
in Briinl1 besitzt yom MammLlt ausser mehrcren Stoss- und 
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worden ist, so konnte aus den in verschiedenen 
Gegenden gesammelten SkeleUheilen mit voller Siche1'
heit das in Sibirien, Ungarn, Niederosterreich und 
Osteuropa iiberhaupt constatirte Rhinoceros ticho
rhinus Fisch (Rh. antiquitatis Bl.) bestimmt werden. 
Diese Art untorscheidet sich durch kiirzere, wenn
gleich sbirkere Extremitatsknochen, also durch ge
drungene Bauart von dem schlankeren, um ein DriUel 
grosseren Rhinoceros Merckii Jag., welches, in West
nnd Siideuropa in Gesellschaft mit Elephas antiqnus 
Falc vorkommend, auch bei Taubach (Weimar) nach
gewiesen worden ist. ') 
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Vor Allem muss die Thatsache hervorgehoben 
werden, dass Mmnmut und Rhinoceros, wie aUe 
ubrigen Pachyderm811, keine Mark- oder Rohren
knochen, wie z. B. Pferd, lIirsch, Rind etc., be
sitzen. Deshalb sind auch die Knochen der Extremi
taten nicht hohl, sondern im Inl1er811 mit einem 
spongiosen Knochengewebe versehen, des sen einze1ne 
Zellen mit Mark erfiillt sind und gegen die NEUe 
des Knochens immer grossmaschiger werden. vVenn 
wi.r daher im 1nneren des Knochens vom Rhinoceros 
eine Hohlung finden, so konnte sie nur auf h'tnst
lichem Wege vom Mensch811 durch Beseitigung des 
Knochengewebes hergestellt worden sein. In den 
meisten Fallen sehen wir an der 1nnenwand des Knochens 
die Kratzspuren, offenbar in dem festen Knochen
gewebe durch Steimverkzeuge erzeugt, schraubenformig 
ti.ber einander und die Hohlung selbst mit Lehm, Sand, 
Kohlenstuc1l:chen oder auch oft mit fester Aschenrinde 
versehen. 

Die wichtigsten Belegstllcke von bearbeiteten 
Knochen des Rhinoceros, die sich grosstenthei1s im 
Mineraliencabinete der technischen Hochschule in 
Briinn vorfinden, sind nun folgende: 

1. Scha.de1 und Theile desselben. Nach
weislich wurde schon im Jahre 18::>2 bei der Gra
bung eines Weinkellers in der Schreibwaldshasse 
(LehmstaUe) ein vollstandiger Schadel gefunden, je
doch der Zahne halber zerschlagen. 

Ein vortrefflich erhaltener Schadel, im Juli 1879 
in der unteren Ziegelei am Rothen Berge aufgedeckt, 

Mahlzahnen hher 30 Stltck Knochen von jungen und alten 
Thieren, von welchen einige in Aschenrinden gelegen und 
calcinirt sind und mehrere Extremitatenknochen eine deut
liche Bearbeitung und Aushohlung nebst Schlagmarken auf
weisen. Von Rhinoceros tichorhinus besitzt das Cabinet 06 Stiick 
theils ganze Knochon, theils Bruchstllcke, grosstentheils be
arbeitet, und itberdies 50 Sthck lose ZlLhne. 

1) A.PORTIS, Ithinoceros ]\Ierckii Jag. Palaeontographica. 
Dunker 1878. 

85 cm lang, wurde nachhaglich an das naturhistorische 

Hofmuseum in Wien abgetreten. ') 
Ein gleichfalls gut erhaltener Schadel fand sich 

im Herbste 18~16 im DiluvialschoUer der Ziegelei 
am Fusse des Spielberges. Dieser Schadel, 75 cm 
lang, im Besitze des Franzensmuseums in Brunn, 
ist, wie die gleichzeitig gefundenen Rippenstiicke, 
ein Rilckenwirbel unc1 ein bearbeiteter Humerus, mit 
Quarzgerollen stark tlberzogen. 

Die technische Hochschule besitzt nur mehrere 
Bruchstt1cke vom Oberschadel und neun Stiick Unter
kieferbruchsti'tcke von jungen und alten Exemplaren, 
theils aus den Hohlen, theils aue; dem Loss. 

Das in Taf. I, Fig. 1, abgebildete Bruchsti'tck 
eines 1896 (St. Thomas-Ziegelei) gefundenen Unter
kiefers zeigt deutliche Schlagmarken und den link en 
Kieferast abgeschlagen. Dazu kommen noch viele 
lose Zahne, theils yom Ober-, theils yom Unterkiefer. 

2. Wirbelkorper. Von diesen zahlt die Samm
lung nur drei vollstandige Halswirbel und vier ab
geschlagene, am oberen Ende theilweise ausgekratzte 
Dornforisatze von Ri.'tckenwirbeln (W ranamtihle). 

3. S c h u 1 t e r b 1 at t. Ein zum Theile ausgekratztes 

Bruchsti'tck einer linksseitigel1 Scapula. 
4. Rip pen. 1m Ganzen zwolf Stiick; sieben da

von gehoren einem Thiere (Franz Josefstrasse) an. Es 
sind 45-60 mm breite und bis 75 cm lange Bruch
stucke. Eine Rippe zeigt deutliche Schlagmarken. 
(Taf. I, Fig. 2.) Die im Lossfunde der Franz Josefstrasse 
gleichzeitig gefundenen kleinen Kl10chenscheiben von 
35--60 mm Durchmesser (siehe MiUh. d. Anthrop. 
Ges. Wien. XXII. Bd., Taf. III, Fig. 6) stammen ohne 
Zweifel von Rippen des Rhinoceros. 

5. Be c ken. Zwei Untertheile des rechten Beckens 
mit 110 mm Durchmesser der Gelenkspfanne; ferner 
meh1'ere abgebrochene und theilweise ausgehohlte 
Beckenaste. 

6. 0 b era rm kn 0 c he n (Hu me ru s). Von diesem 
wichtigen und h~i,ufigsten Skeletbestandthei1e liegen 
21 Sh'tcke vor; alle zeigen das obere (proximale) Ende 
auf gleiche Weise schief abgeschlagen; 18 Stuck 
sind im Inner811 tief ausgehohlt und mit schrauben
formigen Kratzspurel1 versehen, so zwar, dass die 
Knochenwand am Rande oft nm mehr 2 mm dick 
ist. Bei einigen ist mit ganzer oder theilweiser Be
seitigung des unteren Gelenkkopfes ,clas Knochen
gewebe in der Achse des Knochens ganz durchlochert 
oder mit Lehm- und Koh1ensh'tcken verstopft. Ab-

') MAKOWSKY, VerhandL des natnrh. Vereines in Brtmn. 
XVIII. Bd. 1880. 



gebildet sind Taf. I, Fig. 3 aus der Kiriteiner Hohle, ') 
Fig. 4 und 5 ausdem Loss von Pausrum und dem 
Rothen Berge bei BrUnn. Alle zeigen deutliche Schlag
marken. 

Obgleich kein Humerus ganz erhalten ist, so Hisst 
sich bei einem vollig erwachsenen Exemplar auf eine 
grosste Lange des Humerus von 400 mm schliessen. 

7. Ellenbogen (Cubitus). Von ffmf SUlck 
sind aUe olme unteren Gelenkskopf; vier davon 
zeigen den Bogen des Olecranons abgeschlagen und 
das Knochengewebe tief ausgekratzt ;bei zweien ist 
auch das Vorderende ausgehohlt und zum Theile mit 
Lehm und Sand erfullt. 

Taf. I, Fig. 6 (vom Rothen Berge). 
8. S p e i c he (R a diu s). Von diesem Skelettheil 

liegen sieben Exemplare vor, alle am unteren (dis
bIen) Ende abgeschlagen, drei davon auch deutlich 
ausgehohlt (Taf. I, Fig. 7, aus der Slouperhohle) 
Bei Vergleichung mit dem Cubitus lasst sich die 
wahre Lange des am distalen Ende stark abgeplat
teten Radius auf ann~ihernd 320 mm bestimmen. 

9. Schienbein (Tibia). Von dies em massiven 
Knochen erhielt erst im Herbste 1896 das Cabinet 
aus del' LehmstaUe der St. Thomas-Ziegelei ein in 
festem Mergel ganz eingehiilltes Exemplar, mit an
haftendem Wadenbein. Miihsam herausgelost, zeigt 
die vollstandige Tibia eine Lange von 405 mm, mit 
grosster Breite von 170 mm im proximalen (oberen) 
Ende; das anhaftende Wadenbein (Fibula) ist 346 rnm 
lang. Eine zweite, etwas beschadigte Tibia aus dem 
Knochendep6t der Wranamithle hat eine Lange von 
380 rnm; zwei Tibien, ji'tngeren Thieren angehorig, 
sind kiinstlich abgeschlagen und am unteren Ende 
ausgehohlt; ein drittes endlich, etwas gebrannt, ist 
auf beiden Seiten tief ausgehohlt, mit Schlagmarken. 
(Taf. I, Fig. 8, St. Thomas-Ziegelei.) 

10. Oberschenkel (Femur). Von dies em 
langstenKnochen des Rhinoceros (mindestens 500 mm 
lang), besitzt das Cabinet nur zwei Bruchshlcke, 
308 bezw. 420 mm lang. Der obere (proximale) Ge

ist bei beiden abgeschlagen und das stark 
abgej:JlaUete Knochenende tief ausgehohlt, wenn auch 
die Schlagmarken nicht deutlich erkennbar sind. 

11 . K n i esc h e i b e (P ate 11 a). Von diesem festen 
besitzt das Cabinet aus dem Loss der 
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1) Einen gleich bearbeiteten, gut erhaltenen Humerus 
al1~ der Wejpustekhohle besitzt das Hofmuseum in WiBU. Das 
iFr'an:~ensmuse,um besitzt drei ausgehohlte Humeri: aus Zazo

del' Hohle Pekarna und aus del' Spielberg-Ziegelei (vom 
1896). 

'iVranamuhle ein sehr gut erhaltenes Exemplar, 104mm 
lang, 80 mm breit, ganz unverletzt. 

12. Fusswurzelknochen. Zwei Stuck Cal
canei aus der Slouperhohle und aus dem Loss, 
beide gut erhalten, 110 mm lang; ferner ein Os 
capitatum aus dem Loss, 76 mm langund 62 mm breit. 

Zwei Astragail (Joslowitz' und Wranamii.hle), 
vollstandig erhalten, 82 mm lang und 72 mm breit 
in der Mitte, 

13. Zehenglieder. Zehn Stuck Metacarpal
knochen; von diesen sind zwei aus den Hohlen und 
einer (der grosste) aus dem Loss, vollstandig, bis 
198 m111 lang und 64 mm breit in der Mitte. 1etz
terer (Ta£. I, Fig. 9) stark mit Russ geschwarzt und 
calcinirt, mit theilweise noch anhaftender Koblenrinde. 

Sieben Sh'tck Metacarpalknochen sind in ihrem 
unteren Ende bis zur Mitte abgeschlagen und theil-: 
weise ausgeluatzt und gebrannt. (Taf. I, Fig. 10.) 
Ferner neun Stii.ck Metatarsallmochen, davon chei, 
aus Hohlen stammend, vollstandig erhaltcn; der 
grosste 176 mm lang und 45 mm bl'eit; die hbrigen 
sechs sind aus dem 10ss, manche theilweise am Ende 
ausgekratzt oder von einer festen Aschenrinde, die 
im 1nneren durch die Hitze zerspnmgen ist, ein
geschlossen. (TaL I, Fig. 11, theilweise durch Ab
nehmen eines Theiles der Aschenkruste zel'brochen.) 

Erklarllllg der Abbildllngen auf Tafel i von Skeiettheilen des 
Rhinoceros tichorhil1us Fisch. ill 1/, nat. Gr. (s = Schlag-

marken). 

Fig. 1. Vorc1ertheil des Unterkiefel's. Aus dem Loss der 
Thomas-Ziegelei, theilweise mit Asehenrincle flher
zogen, linker Ast ahgesuhIagen. 

2. Rippenbruehsti.'tck Aus dem Loss del' Franz Josef
strasse. 

3. Linker Humerus. Aus der WejpustekhiihIe, beider
seits ausgehohlt. 

4. Rechtel' Humerus. Aus dem Loss. von Pausram, 
sehraubenmrl11ig ausgekratzt. 

5. Rechter Humerus. Aus dem Loss des Rothen Berges, 
beiderseits ausgehohlt. 

G. Linker Cubitus. Aus dem Loss des Rothen Berges, 
beiderseits ausgehohlt. 

7. Linker Radius. Aus der Slouperhohle, unten aus
gekratzt. 

8. Linke Tibia. Aus del' Culturschichte del' Thomas
ZiegeIei, beiderseits ausgehohlt und stark gebrannt. 

9. Metacarpus. Aus del' Culturschichte des Rothen Berges, 
stark gebrannt, theilweise mit Aschenrinde veTsehen. 

10. MetacaTpus. Aus dem Loss des llothcn Berges, ab
geschlagcn und etwas ausgekratzt. 

11. Metatarsus. Aus dem Loss del' Thomas-Ziegelei, mit 
starkel' Aschenrinde, die theilweise abgelost, 1m 
Inneren dUTch Hitze zerkli.'tftet ist. 

(Fig. 9, 10 Ulld 11 nach Photographien.) 
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Fig. 1. Vordel'theil fles Unt el'ki~fel's. 

Fig. 7. Linker Radius. 

Fig. 2. Rippenbl'uchstiick. 
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Fig. 8. Linke Tibia. 

. Makowsky: Das Rhinoceros der Diluvialzeit Mahrens. 

Fig. 4. Rrchtcr Humerus. 

Fig. 3. Linker Humeru~. 

Fig. 11. Metatarsus. Fig. o. Rechtel' Humerus. 

linochcn von Rhinoceros tichOirhinus Fisch. 1/. nat. Gr . 

Fig. 9. Metacarpus. Fig. 10. Metacarpus. 
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Fig. 6. Linker Cqbitus. 
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Fig. 1. Vordertheil des Uniel'kiE'fel's. Fig. 2. Rippenbl'Uchstiick. Fig. 3. Linker Humerup. 
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Fig. 7. Linker Radius. Fig. 8. Linke Tibia. Fig. 11. Metatarsus. 

Knochcn von Rhinoceros 

. Makowsky: Das Rhinoceros dpr Diluvialzeit Mahrens. 



Fig. 4. Rechter Humerus. 

Fig. 5. Rechtel' Humerus. 

tichorhillus Fisch. 1/2 nat. Gr. 

Fig. 9. Metacarpus. 
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Fig. 10. Metacarpus. 
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Fig. 6. Linker Cubitus. 
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