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Von besonderem Interesse ist der obere M1. Die vorn gewÃ¶lbte Zahnkrone zeigt auf der lingualen
Seite einen, im Zusammenhang mit stÃ¤rkerer vertikaler Ausbildung auf dieser Seite stehenden, tieferen
Einschnitt denn auf der buccalen Seite, wo sich bei den Oberkiefermolaren dieser Gruppe stets nur eine
seichte Einziehung findet. ln der lingual und hinteren Ecke ist der Zahn etwas beschÃ¤digt, immerhin sind
die feinen, wellig geschlÃ¤ngelten Konturen der mit Cement gefÃ¼llten inneren Schmelzfalte deutlich zu er-
kennen (Taf. XI, Fig. 16). Der hintere HÃ¶cker erscheint, von der KauflÃ¤che gesehen, infolge stÃ¤rkerer Ab-
kauung und Anlagerung von etwas Cement fast als nach innen gerÃ¼ckt, ist aber schon durch die breitere
Kontur deutlich als zum Ã¤uÃŸeren Schmelzband gehÃ¶rig zu erkennen. Die linguale HÃ¤lfte dieses oberen Mo-
taren erreicht eine bedeutende HÃ¶he, so daÃŸ der Zahn auf dieser Seite einen hypselodonten Charakter erhÃ¤lt,
auch die starke \Vurzel ist auf dieser Seite off-en geblieben; auf der buccalen Seite bleibt die Zahnkrone in
steilem UebergÐ°nge im Wachstum ganz niedrig zurÃ¼ck und haftet mit 2 winzigen Wurzeln im Kiefer, ganz
Ã¤hnlich wie es F o r s y t h Maj o r l. c. auf Tafel 39, Fig. 1 von einem gleichen Zahn von La Grive ab-
bildet.
Der untere, erst ganz im Beginn der Abkauung befindliche P2 wird durch einen mit Cement ge-
fÃ¼llten Einschnitt an der Kronenspitze in 2 Hauptpfeiler getrennt. Dieser Einschnitt ist jedoch nur auf
der hier stÃ¤rkeren buccalen Seite bis zur Kronenbasis in gleicher StÃ¤rke herabzuverfolgen; auf der lingualen
Seite erscheint er nur als Einkerbung an der KauflÃ¤che, so daÃŸ sich bei stÃ¤rkererAbkauung beide Joche als
durch das Ã¤uÃŸere linguale Schmelzband verbunden erweisen wÃ¼rden. Der Vorderpfeiler ist im ganzen ko-
nisch gerundet und wieder median durch seichte Einkerbungen, aber nur an der Kronenspitze, zu 2 HÃ¶cker-
chen ausgezogen. Am breiteren Hinterpfeiler ist eine abgeplattcte, spitz auslaufende Hinterwand von einem
mehr rundlichen, median und lingual gerichteten HÃ¶cker zu unterscheiden.
Die Ã¼brigen unteren Praemolaren und Molaren erweisen sich als aus fast gleichfÃ¶rmigen Pfeilern
zusammengesetzt, die durch eine mit Cement gefÃ¼llte feine Spalte verbunden werden. An den Hinter-
pfeiler schlieÃŸt sich ein HÃ¶cker (Taf. Xl, Fig. 19 u. 20), welchen F o r s y t h M aj o r mit dem Hypo-
conulid Osbornscher Zahnnomenklatur identifizieren will; am unteren P2 dagegen konnte ich eine Spur
dieses HÃ¶ckerchens nicht sicher feststellen.
V o r k o m m e n: Obermiocaen von La Grive-St.-Alban (IsÃ¨re) und Kgl. Neudorf bei Oppeln.
UNGULATA.
Ace1â€˜atl1erium lelrudaeq/lum L a r t e t 1835.
(Taf. Xtt, Fig. Ñ 11. Taf. Xttt, Fig. Ð², 9.)
1851 RhÃnoceros ietradaflylus L a rte t. Notice sur la colline de Sansan. Auch 1851, pag. 28. (Zuerst erwÃ¤hnt Bul.
S. G. 1835).
1900 AceratherÃum tetradactylum O s b o r n , Phylogeny of the HhinoÑeroscs o1 Europe. Bulletin of the AÐ¿ier. Mus. of
Nat. Hist. New-York, Vol. XIII, p. 259, Fig. 14 B.
1900 AferatherÃum Ãr1cÃsÃeun1 R o g e 1' O., Ueber RhÃnoceros Gold/ussÃ Ðš Ð° u p und die anderen gleichzeitigen Rhinoceros-
arten. 34. Bericht naturw. Ver. Augsburg, pag. 34, Taf. I, Fig. 3. â€” Literatur siehe ebenda
35. Ber. pag. 25. Augsburg 1902.
1902 A ceralherÃum tetradaclylum S c I1 I o s s e r , BeitrÃ¤ge zur l\'ennt11is der SÃ¤ugetie1~reste aus den sÃ¼ddeutschen Bohn-
erzen. Geol. und palÃ¤ont. Abhandl. Jena. N.F. Bd. V, pag. 114.
1904 Ã€cerufherÃÐ¸m telradaclylum Ð ndr e a e , Ð. ttI. Beitrag zur Binneneonehylienfauna des Miocaens von Oppeln in
Oberschlesien. Mitteilungen aus dem Roemer-Museum, Hildesheim Nr. 20, pag. 79.
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1908 .~I1~eralherÃum a//. tetradactylum M a y e t , Ã‰tude des mammifÃ¨res miocÃ¨ncs des sables de lâ€™OrlÃ©anais et des faluus de
la Touraine. Lyon 1908, pag. 96, 'l'af. III, Fig. 7 und 8. Desgl. 1909, pag. 22.
1909 AceratherÃum a//. tetradactylum B ach, Zur Kenntnis 'der Oberkieferbezahnung obermiocaener Rhinocerotiden.
Mitteil. 1I. naturw. Vereins beider Hochschulen in Graz 1909, pag. 1.
1910 ..1ceratherÃum tetradactylum Z d a r s k y, Die miocacne SÃ¤ugetierfauna von Leoben. Jahrbuch der k. k. geolog.
Reichsanstalt Wien Band LIX, pag. 249, Taf. VI, Fig. 3.
An d r e a e fÃ¼hrt einen rechten unteren D1, sowie Knochenfragmente dieser Art an. Mir selbst
liegt auÃŸerdem die etwas abgerollte InnenhÃ¤lfte eines stark abgekauten Milchzahnes des rechten Ober-
kiefers vor.
MilchzÃ¤hne gehÃ¶ren zu den selteneren Funden; auffallenderweise haben sich vom DauergebiÃŸ von
.-'l. tetradactylum noch keine Reste in Oppeln gefunden. Beide ZÃ¤hne sind durch ein sehr zartes und dÃ¼nnes
Schmelzblech sofort als MilchzÃ¤hne charakteristisch. Der rechte untere D1 hat eine LÃ¤nge von 13,3 mm
bei einer Breite von 7 mm. Der Zahn lÃ¤uft nach vorn spitz zu und ist hinten breit abgestumpft. 2 breite
Einbuchtungen auf der lingualen Seite trennen von der Hauptspitze einen kleinen vorderen Teil und ein
breiteres hinteres Ende, das noch durch einen feinen Einschnitt, der von diesem stumpfen Ende ausgeht,
geteilt wird. Durch diese Einbuchtungen erhÃ¤lt die Spitzenkontur einen leicht C/J-fÃ¶rmig geschwungenen
Verlauf. Ganz vorn an der Basis findet sich ein winziges HÃ¶ckerchen, ein Basalwulst ist nicht vorhanden.
Der neben seinem fragmentÃ¤ren Zustande noch stark abgekaute obere D2 macht soweit einen molaren-
Ã¤hnlichen Eindruck; seine LÃ¤nge betrÃ¤gt 28,5 mm. Der Boden des Quertals biegt scharf nach hinten um
und lÃ¤ÃŸt nur noch Andeutungen eines Antecrochet wahrnehmen. Crochet und Ectoloph sind bei der starken
Abkauung schon nicht mehr auseinander zu halten und lassen nur noch eine abgetrennte Medifossette er-
kennen. Vor dem breitbasigen Protoloph weist der niedrige etwas gebogene innere Basalwulst eine beson-
dere StÃ¤rke auf.
V o r k o m 111 e n. Von den zahlreichen Fundorten im Obermiocaen Westeuropas zitiere ich neben
Kgl. Neudorf bei Oppeln GeorgensmÃ¼nd und Steinheim, den Flinz (StÃ¤tzling, GÃ¼nzburg, MÃ¼nchen) der
bayrisch-schwÃ¤bischen Hochebene, die schwÃ¤bischen Bohnerze (MÃ¶ÃŸkirch), GÃ¶riach und Leoben in Steier-
mark, Elgg und BrÃ¼ttelen in der Schweiz, die Sande des OrlÃ©anais, Sansan, Simorre, die Faluns der Tou-
raine (Pontlevoy, von wo M a y c t, l. c. pag. 271 eine besondere Rasse A. tetradutylum mutatÃon ponti-
leviensis unterscheiden will) in Frankreich.
(`eralor/u'nu.s' (11â€™lu'noceros) .sÂ¿z/zorÐ³ensis L Ð° r t e t 1848.
(Taf. xlI, Fig. 4 und Taf. Ñ…ttt Fig. 2-4.)
1851 RhÃnoceros sÃmowensÃs La rte t, Notice sur la colline de Sansan. Auch 1851, pag. 29 (erwÃ¤hnt ln Laurillards
Diet. univ. XI, 1848, pag. 101).
1887 RhÃnoceros sÃmorrensis D e p Ã©re t, VcrtÃ©brÃ©s miocÃ©nes de la vallÃ©e du RhÃ´ne. Archives du Museum dâ€™histoire
naturelle. Lyon, t. IV, pag. 220, Taf. 13, Fig. 46, Taf. 14, Fig. 4.
1900 RhÃnoceros sÃmorrensis R o g e r, Ueber RhÃnoceros Gold/ussÃ K a u p und die anderen gleichzeitigen Rhinocerosarten.
34. Bericht des naturwissenschaftlichen Vereins fÃ¼r Schwaben und Neuburg, pag. 43, Taf. 1,
Fig. Ð², 9.
1900 RhÃnoceros sÃmorrensis O s b o r 11, Phylogeny of the Rhinoceroses of Europe. Bulletin of the Amer. Mus. of Nat. Hist.
NcwÂYork, pag. 259, Fig. 14 B.
1902 RhÃnoceros sÃmorrensis c h I o S s e r , BeitrÃ¤ge zur Kenntnis der SÃ¤ugetierreste aus den sÃ¼ddeutschen Bohnerzen.
Gieol. und palÃ¤ont. AbhandL N. F. Bd. V, pag. 109.
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1909 RhÃnoceros sÃmorrensÃ¬s B a c h , Zur l\'en11tnis der(jberkieferbezaI1nung obcriniocaener Hhinocerotiden. Mitteil. d. D.
naturw. \'ereins beider Hochschulen in Graz 1909, pag. 9.
1909 RhÃnoceros sansaniensis W c g n e r, H. N., Zur Kenntnis der SÃ¤ugetierfauna des Oberuiiocaens bei Oppeln (Ober-
schlesien). Verhandl. d. k. k. geologischen Hcichsanstalt 1908, pag. 115.
1909 CerutorhÃnus c/. sÃmorrensis M a y e t, Ã‰tude s0minaire des mammifÃ¨res fossiles des Ð Ð°luns de la Touraine. Annales
de lâ€™u11ivcrsitÃ© de Lyon I, Fase. 26 (1909), pag. 28. Fig. 16, 17.
Ein BruchstÃ¼ck eines Oberkieferzahnes der rechten KieferhÃ¤lfte, das eigentlich nur das Quertal
und das Nachjoch (\letaloph) einigermaÃŸen erhalten zeigt, ist vielleicht hierher zu stellen. Die starke Ent-
wickelung des langen, sich vom Metaloph abzweigenden und weit in das Quertal hinein erstreckenden Sporns
(Crochet), die, so weit zu beobachten, grÃ¶ÃŸere LÃ¤nge des nur mit der das Quertal begrenzenden Wand
erhaltenen Vorjoches erscheinen jedoch fÃ¼r C. sÃmorrensis so charakteristisch, daÃŸ das BruchstÃ¼ck dieser
Art zugesprochen werden kann.
Bei der groÃŸen Uebereinstimmung der MaÃŸzahlen der UnterkieferzÃ¤hne von C. sansanÃensis und C.
sÃÃmorrensÃs kÃ¶nnten wohl auch die gleichfalls nur sehr dÃ¼rftig und bruchstÃ¼ckenweise erhaltenen, von mir
in meiner vorlÃ¤ufigen Mitteilung (I. c. pag. 115) zu C. sansanÃensis gestellten UnterkieferzÃ¤hne (P2-31,.,
links) zu C. sÃmorreusÃs gehÃ¶ren. Da der Erhaltungszustand der ZÃ¤hne von Oppeln keine genauen MaÃŸan-
gaben gestattet, sehe ich hier von solchen ab. Die Bestimmung vereinzelter Zahnkronen von Unterkiefer-
zÃ¤hnen dieser RhÃnocerotÃden bleibt stets ziemlich vage und fÃ¼r die geologische Altersbestimmung der betref-
fenden Schichten wertlos.
Nach O s b o r n (l. c. pag. 259) soll C. sÃÃmorrensis etwas jÃ¼nger sein als C. sansanÃensis, was jedoch
von S c hl o s s e r bestritten wird, da gerade C. sÃmorrensÃs in Steinheim sehr gut vertreten ist und diese
Ablagerung nach ihm entschieden nicht jÃ¼nger als Sansan ist. Das Vorkommen von C. sÃmorrensis in
GeorgensmÃ¼nd, im Flinz (Freising), in der oberen SÃ¼ÃŸwassermolasse von Heggbach in WÃ¼rttemberg; in
Simorre, welchen Fundort DepÃ©ret fÃ¼r die Bezeichnung eines zweiten Horizonts des Obermiocaens in An-
wendung bringt, insbesondere auch in La Grive-Saint-Alban, dessen Schichten derselbe Autor in den gleichen
Horizont wie Simorre stellt, Villefranche dâ€™Astarac und den Faluns (Manthelan) der Touraincl; in Vor-
dersdorf bei Wies und GÃ¶riach (Steiermark) kÃ¶nnten dafÃ¼r sprechen, daÃŸ C. sÃÃmorrensis im obersten Hori-
zont des Obermiocaens Ã¼berwiegt.
lÃ¬rachypol/zerium (Teleoceras) bracllypus L a r t e t 1837.
(Taf. XllI, Fig. 1, 5â€”7, 10 und 11, Textfigur 25.)
1851 RhÃnoceros brachy/ms L artet, Notice sur la colline de Sansan. Auch 1851, pag. 29 (zuerst erwÃ¤hnt C. R. d.
SÃ©ancesdetâ€˜Aeadcmie des Sciences 1837, Tome tV, pag. 87).
ÐŸ ÐŸ
1887 â€ž â€ž D c p Ã© r e t , VertÃ©brÃ©s miocÃ¨nes de la vallÃ©e du RhÃ´ne. Archiv. du MusÃ©um d'hist. nat. de Lyon,
Tome. IV, pag. 222, 'I'af. 23, 24.
1888 â€ž â€ž K ok en , RhÃnoceros Gold/ussÃ¬, Sitzungsber. d. Ges. naturf. Freunde, Berlin 1888, pag. 44.
1900 â€ž â€ž Ð 0 g e r _ Ueber RhÃnoceros Gold/ussÃ Ðš u u p. (= Rh. brachypus L a r t e t). 34. Ber. d. na-
turw. Ver. f. Schwaben und Neuburg, Augsburg 1900. (Literatur siehe ebenda 35. Bd. pag. 25.
Augsburg 1902.)
1900 Teleoceras , 0 s b o r n , Phylogeny of the Rhinoceroses of Europe. American Museum of Natural History,
Vol. XIII, pp. 251-255. ~
1902 â€ž â€ž S c h I o ss e r , BeitrÃ¤ge zur Kenntnis der SÃ¤ugetierreste aus den sÃ¼ddeutschen Bohnerzen.
Geol. und palÃ¤ont. Abhandl. Jena, Bd. IX (N.F.V.), Heft 3, pag. 105-106.
1 WÃ¤hrend scin Nichtvorkommen in Sansan ausdrÃ¼cklich betont wird. Lartet I. c. p. 29.
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1909 Teleoceras brachypus B a c h , Zur Kenntnis obermiocaener Rhinocerotiden. Jahrh. d. k. k. Geol. Reichsanstalt 1908,
Bd. 58, 4. Heft, pag. 761 bis 776. Taf. XXIX.
1908 ,. â€ž Ðœ Ð° y c t, Ã‰tude des mammifÃ¨res miocÃ¨nes des sables de lâ€™OrlÃ©anais et des faluns de la Touraine.
Annal. de l'unÃ¬\â€™crsite de Lyon 1908, pag. 267, Pl. IX, fig. 14 u. 15, PI. Ð¥, fig. 1 u. 2. Desgl.
1909, pag. 24, Fig. 11--15.
1910 â€ž ,, 7. d Ð° r s k y, A. Die mÃ¬ocaene SÃ¤ugetierfauna von Leoben. Jahrh. d. k. k. geolog. Rcichsanstall.
Wien Band LIX, pag. 250, Taf. VI, Fig. 4.
Seit lÃ¤ngerer Zeit besaÃŸ die Sammlung des Breslauer Geologischen Instituts mehrere BruchstÃ¼cke
von einem Oberkiefermolaren eines Rhinocerotiden aus Oppeln. Aus Privatbesitz erwarben wir weitere Bruch-
stÃ¼ckchen, welche zur_selben Zeit wie die in der Sammlung vorhandenen gefunden sein sollten, aber durch
die Unvernunft eines Brucharbeiters in andere HÃ¤nde gelangt waren. Es erwies sich, daÃŸ alle diese Bruch-
stÃ¼ckchen zu ein und demselben Zahn gehÃ¶rten; da bisher nur Unterkiefermolaren verschiedener Rhi-
nocerotiden aus Oppeln bekannt waren, wurde die Zusammensetzung besonders sorgfÃ¤ltig vorgenommen.
Es ist ein stark abgekauter linker oberer l\'Iâ€ž der nur am Hinterrande eine LÃ¼cke aufweist.
Seine LÃ¤nge betrÃ¤gt . . . . 50,9 mm
â€ž Breite (vorn) . . _ _ 59,0 mm
Neben D e p Ã© r e t, O s b o r n und S c h l o s s e r haben sich neuerdings besonders R o g e r und
B a c h mit dieser Spezies beschÃ¤ftigt. Auf Grund von Beobachtungen an Exemplaren aus SÃ¼dfrankreich,
den schwÃ¤bischen Bohnerzen und Steinheim sind nach den Autoren als Hauptmerkmale der Oberkiefer-
molaren ein krÃ¤ftiges Basalband und bei M, eine schwache Crista sowie ein starker Sporn (Crochet) anzusehen,
wÃ¤hrend der Antecrochet einer Reduktion unterliegt. Die gleiche Beobachtung machte M a y e t (siehe l. c.
pag. 270). Nach R o g e r ist die AuÃŸenwand durchweg gerade und flach . . . . â€žauch an den Nfolaren fehlt
der Basalwulst nicht, ist aber hier doch meist schwÃ¤cher entwickelt und zeigt bald einen ganz glatten, bald
einen geperlten oder gezÃ¤hnelten Saum.â€œ
Der Basalwulst (Cingulum) ist bei dem aus Oppeln stammenden Exemplar gut entwickelt. Er ist
an der AuÃŸenwand deutlich zu beobachten und umgibt den vorderen InnenhÃ¶cker (Protoloph) fast voll-
stÃ¤ndig. An dem Ausgange des Tales zwischen den beiden Querjochen ist der Basalwulst in Gestalt stÃ¤rkerer
KnÃ¶tohen vorhanden. Der hintere InnenhÃ¶cker (Metaloph) ist an der Innenseite vÃ¶llig glatt und nur an der
Hinterwand sowie an der das Quertal begrenzenden Partie bleibt der Basalwulst nachweisbar. Soweit
derselbe auf der lingualen Seite des Zahnes entwickelt ist, trÃ¤gt er Ahier einen geperlten Saum. Der krÃ¤ftige
Sporn (Crochet) springt abgerundet in das Quertal vor. Ein Antecrochet ist nicht vorhanden. Auch eine
Crista ist vielleicht infolge der schon zu weit vorgeschrittenen Abkauung nicht mehr nachweisbar. Die Bil-
dung akzessorischer Schmelzfaltenin der Wand des Quertales lieÃŸ sich gleichfalls nicht beobachten. Die
AuÃŸenwand ist ein wenig wellig gebogen, was sich zwischen der Hauptspitze und dem vorderen AuÃŸenhÃ¶cker
in einer wenig konkaven EinkrÃ¼mmung bemerkbar macht. Vom vorderen AuÃŸenhÃ¶cker wird noch durch eine
besondere Schmelzfalte ein weitererakzessorischer AuÃŸenhÃ¶cker(l\Ietastyl) abgeschnÃ¼rt. Finden sich in betreft
der Crista und der Ausbildung des Basalwulstes einige Unterschiede zwischen den sÃ¼dfranzÃ¶sischen Exem-
plaren, so lÃ¤ÃŸt sich eine grÃ¶ÃŸere Uebereinstimmung mit den Oberkiefermolaren nachweisen, die neuerdings
B Ð° c h von Mantscha (Graz SW.) ausfÃ¼hrlich beschrieben hat und die besonders durch ihre GrÃ¶ÃŸe von
den bisher bekannten Exemplaren abweichen. Auch bei ihnen ist die Crista nur noch am M2 zu sehen, bei
den Ã¼brigen ZÃ¤hnen ist sie teils durch Abkauung, teils durch Bruch verloren gegangen. Ein Antccrochet ist
auch bei dem Exemplar von Mantscha kaum vorhanden.
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B a c h hat eine Zusammenstellung der MaÃŸe der bisher bekannt gewordenen Exemplare gegeben.
Danach schwankt:
die LÃ¤nge des M, zwischen 40 bis 55 mm
â€ž Breite â€ž 38 â€ž 63 mm
Der Zahn von Oppeln paÃŸt in diese MaÃŸe hinein, gehÃ¶rt aber zu den grÃ¶ÃŸten Exemplaren und wird wohl
nurnoch von dem Zahn von Mantscha Ã¼bertroffen.
O s b o r n (l. c. pag. 252) wollte nach den OberkieferzÃ¤hnen 2 Rassen von B. brach)/fnus unterschei-
den, eine sÃ¼dliche (var. typ.) mit der Ausbildung eines vollstÃ¤ndigen Basalwulstes und eine nÃ¶rdliche (B.
eurydactylus), bei der das Cingulum nur noch den Protoloph vollstÃ¤ndig umgibt. Z d a r s k y gibt von den
ZÃ¤hnen von Leoben an, daÃŸ der Basalwulst des M2 an der Umbiegungsstelle bei beiden Jochen auf einige
Millimeter unterbrochen wird. Nach der Ausbildung des Basalwulstes sollen zu dem sÃ¼dlichen Typus auch
ZÃ¤hne von Pontlevoy und Thenay aus den Faluns der Touraine gehÃ¶ren. ZÃ¤hne aus Steinheim, Leoben
und Oppeln bilden jedoch verschiedene UebergÃ¤nge zwischen den von Osborn angegebenen Typen, so daÃŸ
sich eine Trennung solcher Rassen nicht Ã¼berall durchfÃ¼hren lÃ¤ÃŸt; man wird hierin der Variationsbreite
dieser Art einen etwas grÃ¶ÃŸeren Spielraum geben mÃ¼ssen.
Zu dieser Art stelle ich eine Reihe von UnterkieferzÃ¤hnen aus Kgl. Neudorf bei Oppeln. Nur am
vorderen buecalen Teil der ZÃ¤hne sind Reste eines in Perlen â€” die bei einem P4 recht krÃ¤ftig werden -
geteilten Basalwulstes wahrzunehmen, der in einen spitzen Zipfel auslÃ¤uft und weiterhin an den Oppelner
UnterkieferzÃ¤hnen vÃ¶llig fehlt, wÃ¤hrend ihn R o g e r (l. c. pag. I2) als auf der AuÃŸenseite durchweg vor-
handen angibt. Auch Sc hl os s e r fÃ¼hrt von verschiedenen UnterkieferzÃ¤hnen aus den schwÃ¤bischen
Bohnerzen (Heudorf, MÃ¶ÃŸkirch) ein krÃ¤ftiges Basalband an, welches nach oben in lange Zipfel Ã¼bergeht.
Sehr gut charakterisiert die UnterkieferzÃ¤hne eine Angabe R o g e r s (Vergleiche dazu Taf. XIII, Fig. 7),
daÃŸ bei Br. brachypus die Vereinigung des flach gebogenen hinteren Halbmondes an den breiten vorderen
lange nicht so scharf markiert ist wie bei anderen Arten. Mehr Interesse dÃ¼rfte ein rechter unterer Eckzahn
dieser Art verdienen, der einige Aehnlichkeit mit den EckzÃ¤hnen aufweist, welche M Ð° y e t (l. c. Taf. III,
Fig. la, b) von Teleoceras aurelÃanensÃs N o u el abbildet, nur sind dieselben weit kleiner, auch sind sie bei
Br. brachypus stÃ¤rker nach der Form eines TÃ¼rkensÃ¤bels zu gekrÃ¼mmt. Auf der AuÃŸenseite ist dieser Zahn
bis zum oberen Zeil der Wurzel erhalten, auf der Innenseite nur der obere Teil der Krone. Hier zeigt der
Zahn im Querschnitt ein nach der Innenseite schief stehendes Dreieck, dessen Basis die SchlifflÃ¤che, dessen
Spitze die Vorderkante des Zahnes bildet und dessen lÃ¤ngere Kathete nach auÃŸen sieht. Die SchlifflÃ¤che
dieses Zahnes reicht weit hinab und ist ziemlich weit ausgeschliffen. Ã‘/Vie bei der von R o g e r beschrie-
benen, schief aufwÃ¤rts gerichteten Alveole an einem Unterkiefer aus Dasing angedeutet, scheint der Zahn
eine leichte S-fÃ¶rmige KrÃ¼mmung aufgewiesen zu haben. Das glatte, dÃ¼nne Schmelzblech bekleidet die
AuÃŸenseite des Zahnes in einer gleichmÃ¤ÃŸigen Schicht ohne jede Ziselierung und geht ziemlich unvermittelt
in die Wurzel Ã¼ber. Leider gestattet die dÃ¼rftige Erhaltung des Zahnes keine weiteren Beobachtungen
Ã¼ber die Zahnwurzel. Das erhaltene BruchstÃ¼ck allein besitzt eine LÃ¤nge von 20 cm bei einer Breite von
3,1 cm im oberen Teil, was auf die Ausbildung recht mÃ¤chtiger Hauer schlieÃŸen lÃ¤ÃŸt. In der MÃ¼nchener
palaeontologischen Staatssammlung befindet sich ein linker unterer Eckzahn von Br. brachypus aus Stein-
heim, der fast ein vollstÃ¤ndiges Pendant zu dem eben beschriebenen Zahn von Oppeln bildet. Er weist
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bei gleicher LÃ¤nge die gleiche KrÃ¼mmung auf, seine Breite betrÃ¤gt im oberen Teil 3,45 cm, die Dicke der
Wurzel 2,8 cm.
Vom Skelett erwÃ¤hnc ich einen plumpen, etwas bestoÃŸenen Talus, der sehr breit und flach gebaut ist.

Textfigur 25. Brachypotl1erÃum brachypus L u r t e t. Linker Talus.
Unterseite mit den Artieularfaeetten zum Caleaneus. Nat. Gr.
Die KÃ¶pfchen der hinteren Rippen sind sehr stark gekrÃ¼mmt, mit scharfer und sehr starker Crista
capituli und Crista colli und erinnern in ihrer Configuration schr an die gleichen Rippen von Teleoceras
fossÃger C o p e.
BrachypotherÃum brachypus L a r t e t aus dem obersten Miocaen steht dem BrachypotherÃÃum Gold-
/ussÃ K a u p aus dem unteren Pliocaen von Eppelsheim sehr nahe. Unter den bisher bekannten Formen von
B. brachypus kommen die Exemplare aus dem Obermiocaen von Mantscha und Oppeln in ihren bedeu-
tenderen GrÃ¶ÃŸenverhÃ¤ltnissen den MaÃŸen von B. Gold/ussÃ K a u p aus dem Pliocaen am nÃ¤chsten.
Zu BrachypotherÃum brachypus gehÃ¶ren wohl auch die von K o k e 111 mit Vorbehalt zu RhÃnoceros
Gold/ussÃ gestellten Reste aus KieferstÃ¤dtel (Kreis Gleiwitz O.S.). ErwÃ¤hnenswert erscheinen mir noch die
FundumstÃ¤nde des Zahnes von Mantscha (Graz SW.). Die Mergel, in denen er gefunden wurde, bilden
nach R o I 1 e2 und B a c h 3 das Hangende eines kleinen Lignitlagers. Aus diesem Mergel wurde auch eine
Planorbis-, Helix- und Clausilia-Art bekannt. Wie bei Oppeln, so finden sich also auch bei Mantscha Lig-
nit und Landschnecken fÃ¼hrende Schichten. Neben den anderen fÃ¼r das Vorkommen von Oppeln bezeich-
nenden Arten scheinen auch diese Beobachtungen fÃ¼r eine gleichfÃ¶rmige Ausbildung der sumpfigen Ablage-
rungen des obersten Miocaens von Ostdeutschland und Steiermark zu sprechen.
1 Ðš o k e n , Sitzungsber. d. Ges. naturf. Freunde, Berlin 1888, p. 44.
2 R olle , Fr., Die tertinren und diluvialen Ablagerungen in der Gegend zwischen Graz, KÃ¶flach, Jahrbuch d. k. k. geol.
ÐÐ. 1856, pag. 545, I. e. nach Bach.
Ð° Ð’ ach, I. c. Seite 761.
Pnlaeontographica. Bd. LX. 31
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Von Leoben weiÃŸ Z d ars ky eine Schneckenfauna von 13 Arten anzugeben, die gleichfalls fÃ¼r
eine mehr sumpfige Ausbildung der dortigen faciellen VerhÃ¤ltnisse sprechen.
Dieser schwer und breit gebaute Rhinocerotide war also aller Wahrscheinlichkeit nach ein Sumpfbe-
wohner, dafÃ¼r spricht neben der Art seines Vorkommens in Steinheim und Oppeln ganz besonders auch
sein Fehlen in der Waldfauna der Braunkohlenablagerungen von GÃ¶riach und Wies-Eibiswald, anderer-
seits in der Steppenfauna von GeorgensmÃ¼nd.
V o r k o m m e n: Grundmannbruch in Kgl. Neudorf bei Oppeln; ehemaliger Toneisensteinabbau
von KieferstÃ¤dtel, Kreis Gleiwitz O.S. '
Von den Ã¼brigen, zum Teil schon erwÃ¤hnten Fundorten zitiere ich Steinheim, den Flinz (StÃ¤tzling,
Dasing, Freising, Reisensburg, Augsburg, Ober-MÃ¼nchen bei Landshut) der bayrisch-schwÃ¤bischen Hoch-
ebene; die schwÃ¤bischen Bohnerze (Hochberg, Jungnau, MÃ¶ÃŸkirch, Heudorf); Mantscha und Leoben in
Steiermark; Baumbachgraben bei Schangnau und die obere SÃ¼ÃŸwassermolasse (KÃ¤pfnach und andere F und-
punkte) in der Schweiz; Simorre, La Grive-Saint-Alban, Villefranche dâ€™Astarac, die Faluns (Pontlevoy,
Thenay, Sainte-Maure) der Touraine in Frankreich.
Anchtlherium aureltanense C u v i e r 1822.
(Taf. XIV, Fg. 1 und 26, Textfig. 26.)
1825 PalncolherÃum aufelÃÃanensc C u v i e r, Recherches sur les Ossements fossiles Se Ã©d., 1825 t. III, pag. 234, pl LXVII,
fig. 2-17.
M e y e r, H. v., Die fossilen ZÃ¤hne und Knochen und ihre Ablagerung in der Gegend von
GeorgensmÃ¼nd in Bayern, pag. 86, Taf. VII u. VIII. '
1863 AnchÃlhcrium nurelÃanense Bieder ma nn, Petrefakten aus der Umgegend von Wintertur. Die Braunkohlen
von Elgg, pag. 12.
1834 â€ž â€ž
1870 â€ž â€ž Fraa s, 0., Die Fauna von Steinheim, Stuttgart, pag. 25, Taf. VI.
1873 â€ž â€ž K o w a I e w s k y, H., Sur lâ€™AnchÃtherium aurelÃÃanense C u v. et sur Iâ€™histoire palÃ©onto-
logique des chevaux. MÃ©moires de lâ€˜AcadÃ©mie impÃ©riale des sciences de St. PÃ©tersbourg
VII sÃ©r.
1891 â€ž â€ž F i t h o I, Ã‰tudes sur les mammifÃ¨res de Sansan. Annales de la sociÃ©tÃ© gÃ©ologique, Paris,
vol. XXI, pl. XV.
'1902 â€ž â€ž S c h t osse r, BeitrÃ¤ge zur Kenntnis der SÃ¤ugetierreste aus den sÃ¼ddeutschen Bohn-
erzen. Geol. u. palaeont. Abhandl. Jena. Bd. IX, pag. 95 (Fundorte aus den schwÃ¤-
bischen Bohnerzen).
1908 Wegner, R. N., Zur Kenntnis der SÃ¤ugetierfauna des Obermiocaens bei Oppeln
(Oberschlesien). Verh. d. k. k. geol. Reichsanstalt, 1908, pag. 115.
1908 â€ž â€ž B a c h, Ð’1e tertiÃ¤ren LandsÃ¤ugetiere der Steiermark. Mitt. d. Naturw. Ver. f. St. Graz,
pag. 62 (Fundorte in Steiermark).
1908 â€ž ,_. M a y e t, Etude des mammifÃ¨res miocÃ¨nes des sables de lâ€™OrlÃ©anais et des faluns de la
Touraine. Annal. de lâ€™universitÃ© de Lyon, 1908, pag. 117 u. 281, PI. IV (weitere fran-
zÃ¶sische Literatur).
1910 â€ž â€ž Z d a r s k y, A., Die mioeaene SÃ¡ugetierfauna von Leoben. Jahrb. d. k. k. geol. Reichs-
anstalt, Wien, Band LIX, pag. 248, Taf. VI, Fig. 1 u. 2.
Aus der besonders umfangreichen Literatur greife ich nur einige, darunter besonders wichtige Arbeiten
heraus, die hier grÃ¶ÃŸtenteils nur fÃ¼r den Vergleich der Fundpunkte von Interesse sind, denn dieses Pferdchen
ist einer der charakteristischten Vertreter des europÃ¤ischen Miocaens und erreicht in diesem die weitest-
gehende Verbreitung und HÃ¤ufigkeit.
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