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Hanoover 1976 

Rhinocerotidae (Mammalia) 
aus der Anchitherium-Fauna Anatoliens 

KURT HEISSIG *) 

Ceratomorpha (Rhinocerotidae), Upper Miocene, 
Turkey (AnatOlia) 

K u r z fa s sun g: Das Obermiozan Anatol icns hat fuof Arten fossiler Rhinocerotidac 
geliefert. Hispanotherium grjmmi H EISSrG 1974, die haufigste Art, ist ein primitiver Vertreter 
der Elasmotherini . Sie wurde aufgrund des Senlidel-, GebiB- und Extremitatenbaues zu der aus 
Spanien bekannten Gattung Hispanotherium gestellt, von deren Typusan matritense sien grjmmj 
durch das vo llige Fehlen der h und einige Merkmale der Backenzahne untersmeidet. 

Zur Pdizisierung der Stellung dieser Form im System der Elasmotherini wurden System 
und Phylogenie der tertiaren Vertreter dieser Gruppe revidiert. Dabei wurdc Procoelodonta 
( = Gobitherium ) mongoliensis (OSBORN) in lranotherium einbezogen . • Dicerorhjnus caucasicus 
BOR1SSIAK« wurde als Elasmotherine erkannt und zur Typusart der Gattung Beliaje~ina ge
macnt. Das Auftreten intcrmedilirer Formen verbietet eine weitere Aufsplitterung des Tribus in 
Elasmotherien und Iranotherien. Dcr Tribus erlebt seine Radiation im haheren Mittclmiozlin. 
Maximum der Verbreitung und der syStcmatischen Viclfalt fallen ins Obermiozan. 

Zu BeJiaie~ina ist eine weitere anatolische Art zu stellen, die nur von der Fundstelle Bursa
Mustafakemalpa~a-Pa~alar und nur durch GehiBreste, darunter vieler Jungtiere, belegt ist. Sie 
wurde Beliajevina tekkayai H EISSIG 1974 genannt. Die Art ist primitiver als die Typusart der 
Gattung, von der sic vor aHem durch die geringere Bildung von Zahnzemcnt abweicht. 

Aceratherium aff. tetradactylum (LARTET) kommt in den alteren Fundstellcn, aber auch 
gleichzeit ig mit dem jungeren Mesaceratherium simorrense (LAR.TET) vo r. Ocr Leitwert beider 
Formen isr, wie in Mitteleuropa, gering. Aceratherium aff. tetradactylum isr in Ankara
Kalecik-<;andlr kleiner als die Funde von der Typlokalitlit Sansan; die Extremitlitenknochen 
zeigen einige unwesentliche Abweichungen. Die Art simorrense wurde wegcn der morphologi
schen Eigenarten mitteleuropaischer Funde zue Cattung Mesaceratherium gestellt. Die GroBen
zunahme, die im hachsten Obermiozlin Spaniens bei dieser Art beobachtet wurde, konnre auch 
in Anatolien erkannt werden. Der Nachweis eines verkurzten, aber schlanken Metapodiums in 
Anarolien (Sof~a) entspricht ahnlichen Funden von Steinheim am Aalbuch. 

Brachypotherium brachypus (LARTET) Hifh sich gUt mit den GebiBresten aus der Oberen 
SuBwassermolasse Suddeutschlands vergleicnen. Es kommt fast in alien Fundstellen vor. 

Die zeitlime Abfolge der Fundstellen konnte an hand dcr GraBenentwicklung von His
panotherium grimmi und der Vcranderung einiger Merkmale seines Astragalus und seiner 
Metapodien, des Auftretens von Aceralherium afl. tetradactylum oder Mesaceratherium simor
rense und der Entwiddungshahe dee GebiBreste von Brad,ypotherium in groben Zugen ermittelt 
werden. 

*) Ansmrift des Autors: Dr. K. HEISSIG, Institur fur Palaontologie und hisrorisme Geo
logic der Universitat Munchen, 8000 Munchen 2, Richard-Wagner-Str. lOn. 
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4 KURT HEISSIG, Rhinoccro[idac (Mammalia) 

Die zcitliche Stellung von Beliajetliua tekkayai kann nur aufgrund der geringcn Entwick
lungshohe vcrmutct wcrdcn. Das gilt auch fur den Vcrsuch. sic zeitlich mit der TYPus:ln der 
Gartung in Bezichung zu bringen. Danach ware die Fundstcllc Bjelometschcskaja in den 
Tschokrak-Smidltcn des Nordkaukasus ctwas jUnger als Pa~alar. 

Die Parallelisicrung mit mine!- und wcstcuropaischcn Fundstcllen bcdarf nom ciner Bc
statigung. Sic wurdc vcrsudlt mit Hilfe der Entwiddungshohc der Back.cnzahnc von Brachy
pothcrium in bciden Bcrcidtcn und mit dcm Auftrctcn von Mcsaceracheri"m, das ahnlich wic 
in Mittcleuropa vor ~t!lem in die sarmatisme Stufe fallen durftc. 

Oaoam sind die Fundsrcllcn Bursa-Mutafakcm3.1p3.~3.-Pa~3. 1ar, Ankara-Kalecik-<;andlr und 
-Tuney ins tiefere Obermiozan zu ste llen. Die Fundstellen Kutahya-Sabuncu-Sof~a, Mugla
Yerkesik-<;:uakbagyaka und Ankara-Golba~I-Zivra bilden eine Altc rsgruppe, die etwa urn die 
Wende vom tieferen zum hoheren Teil des Obermiozans einzustufen ist. Aum die Funde der 
- nach den llefunden anderer Bearbeiter - jungeren Fundstelle Mugla-Yatagan-Yeni Eskihisar 
schlicBen sich in allcn Mcrkmalen eng an diese Grupp!! an. Afyon-Suzuk-Yay lacllar weicht von 
;tllen anderen Fundstellen durch die GroBe von Hispa'lOtberium und Mesaceratherium ab. Sic 
wird deshalb als hodlStes Obermiozan betrachtct. 

Faunistische Beziehungen ergeben sich zu Sud-, Mittcl- und Westeuropa mit den drei Arten 
der Aceratheriinae, zu Sudeuropa mit Hispanothtrium und zu Asien mit Beliajevina und dem 
Auftreten der Elasmotherini uberhaupt . Okologisch sind sowohl Grasland als auch Walder mit 
feuchteren und trocXcneren Standonen bclegt. 

[Rhinocerotidae (Mammalia) from the Anchitherium fauna, Anatolia] 

Ab s t r act: Five species of fossil Rhinocerotidae are described from the Upper Miocene 
of Anatolia. Hispanotherium grimmi H EISStG 1974, the most abundant one, is a primitive 
member of the Ehsmotherini. It is placed in the genus Hispanotheri,mJ because of the mo rpho
logical characters of skull, teeth, and extremities. It differs from the type species H. matrileme 
from Spain in the totally lacking of the It and some details of molar and premolar teeth. 

To establish the systematical posit ion of this spec ies a short review of the systematics 
and phylogeny of the tertiary Elasmotherini is given. Procoelodo,ua (= Gobitherium) mongo
liensis (OSBORN) is included in Jranotherilfnlj "Dicerorhinus ca/Hasicus BORISSIA"" is recognized 
as elasmothere and becomes the type species of the ge nus Beliajcvina. The occurrence of inter
mediate forms allows no spli tting of the tribe in elasmothcres and iranothe res. The Elasmothe
rini underlie a radiation in the upper part of the Middle Miocenc. Their widest systematical 
and geographical extent is found in the Upper Miocene. 

Another anatolian species has to be placed in the genus Beliajcvina. It is recorded only 
from the locality Bursa-Mustafakemalpa$a-Pa~aIar and was named BeJiajevina ukkayai H EISSIG 
1974. It is represented only by teeth, main ly of young individuals. The species is more primitive 
than the type species, from which it diffcn by the lesser formation of cement and other 
characters. 

Aceratherium aff. tetradactylum (LARTET) of the older sites occurs also contemporane
ously with the younger Mesaceratherium simorreme (LARTET). As in Europe these species arc 
of lit de st ratigraphical value. Aceratheri/fm aff. tetradactY/1U11 from Ankara-Kalecik-<;andlr 
is smaller than the specimens from the type locality Sallsan: its limb bones show some different 
characters. The species simoTrense is transferred to MesacerathcT;'fm for morphological features 
of the european material. The species is rathcr increasing in size, a fact also observed in Spain. 
The occurrence of a shortened but slender metapodiai in Anatolia (Sof~a) corresponds with 
similar spec imens from Steinheim a. A. 

Brachypotherium brachypus (LAR.TET) occurs in most sites. It agrees well with the remallls 
of the Obere SuBwassermolasse of Southern German)". 
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The increasing size of Hispanotherium and the phylogenetical mange of some maracters 
of its astragalus and metapodials, the occurrence of Aceratherium aff. tetradactylum or Mesa
ccratherium simorrcnu and the phylogenetical stage of Brad)ypothcrium led to a first sequence 
of the sites. 

The stratigraphical position of Beliajevina tekkayai and its phylogenetical relation to 
the type species of the genus can be stated only approximatively by the aid of its low evolu
tionary stage. So the site Bjelometsmeskaja in the Chokrak formation of North Caucasus may 
be somewhat younger as the type locality of B. ttkkayai, Pa~alar. 

A correlation with the sites of middle and western Europe is still hypothetical. It is 
based on the phylogenetical stage of Brachypotherium in both regions and the maximal fre
quency of McsaceTatherium simoTreme, whim is supposed to be of Sarmatian age. 

The sites Dursa-Mustafakemalpa~a-Pa~alar, Ankara-Kalecik-<;andlr and -TUney arc placed 
in the lower part of the Upper Miocene. Mugla-Yerkesik-<;atakbagyaka, KUtahya-Sabuncu
Sof)a and Ankara-GOIba~I-Ziv ra arc stratigraphically very close together. They may represent 
the transition from the lower to the upper part of the Upper Miocene. Even the specimens from 
the younger (after the results of other authors) site Mugla-Yatagan-Yeni Eskihisar are closely 
related to this group in all maracters. Afyon-Suzuk-Yaylactlar is quite different from the other 
sites because of the exceeding size of Hispanolherjum and Mcsaceratherium. Therefore it is 
placed near the top of the Uppe r Miocene. 

The fauna shows relations to southern, western and middle Europe with the three species 
of the Aceratheriinae. Hispanotherium grimmi is related to forms of Spain and Central Asia. 
Bcliajcvjlla has asiatic relations. The environment may have been composed of both open 
prairies and woods of differem degrees of moisture. 

[Rhinocerotidae (Mammal ia) de la faune :\ Anchitherium, Anatolie] 

Resume: Le Miocene superieur de l'Anatolie a fourni cinq especes des Rhinocerotidae. 
Hispanotherium grimmi HEISSIG 1974, la plus abondame, est une represemante primitive des 
Elasmotherini. Elle est rangee d'apres Ics characteres du crAne, des dents Ct des membres dans 
le genre Hispanotherium, connu de l'Espagne. Elle differe dc l'espcce type H. matritense par 
la perte totale des I : et par quelques details des molaires. 

Pour preciser la position de I'Hispanolherium grimmi dans le systcme des Elasmotheres it 
est necessairc de traitcr l'cnsemble des Elasmothcrini tertiaires du poim de vue systematique 
et phylogenetique. Proroelodonta (= Gobitherium) mongolicnsis (OSBORN) est comprise dans 
le genre Iranotherium ; or Dicerorhinus caurasirus BORISSIAK" est reconnu comme Elasmothere et 
fut la base du genre Beiiajwina. L'existcnce des formes intermediaires rHute la division des 
Elasmothercs en deux groupes, Elasmotheres et Jranotheres. Le tribus subit une radiation dans 
la partie superieure du Mioccne moyen. La plus grande diversite systematique et expansion 
geographique se trOuve dans le Miocene superieur. 

Une deuxicme eSpCce de I' Anatolie doit ctre rapportee au genre BdiajetJina. Elle est 
connue seulement de Bursa-Mustafakemalpa~a-Pa~alar par des denu, dont la plupart des indi
vidus jeunes. Elle etaie nommee BeliajMJina ukkayai HEISSIG 1974. L'esptce est plus primitive 
que l'espece type du genre, de laquelle elle differe surtout par la formation plus faible du 
cement. 

Acerathcrium aff. tetradacty[um (LA:RTET) est cosidere comme plus ancien que Mesacera
therium simOTrense (LARTET) mais tOuS deux om vecu en Anatolie I'un ;\ COte de I'autre pour 
un temps considerable. Comme en Europe ils Ont une valeur stratigraphique tres rcstreime. 
Aceratherium aff. tetradactylum de <;andir est plus petit que Ics emantillons de la localite type, 
Sansan. Ses ex tremitcs offrem quelques maraCteres differents. L'espece simorrense est rangee 
dans le gen re Mesaccratherium d'apres des rcsultats de l'thude des objets europeens. ElIe subit 
en Anato lie comme en Espagne un fort accroisscment. La trouvaille d'un metapode raccourci 
mais grele correspond bien ;\ des emantillons similaires de Steinheim a. A. 
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Brachypothcriltm brachypus (LARTET) correspond bien :lUX emant illons de la Obcrc SiiB· 
wassc rmolassc de !'AlIcmagnc du Sud. II se trouve a presque tOutes Ics localites. 

La succession relative des local ites est basec sur la transformation des characteres de 
J'astragale et des mctapodes et J'accroissement de "cspecc HispanotheriJtm grimmi, sur la pre
sence de I'Aceratherium aff. tetradactylum ou du Mesaceratherium simorrense, et sur le degre 
cvolutif des molaircs de Brachypotherium brachypus. 

Le seul in dice pour la position stratigraphique de Be/iajevina tekkayai est la primitiv ite 
de eette cspecc. C'es! aussi le cas pour la relat ion tcmporelle avee l'cspece ty pe. Par cela la 
localitc type du genre, Bjelometscheskaja, dans le Chokrak du Caucase du Nord doit ~trc un 
peu plus jeune que Pa$alar. 

La correlation avec Ics localites c1assiques de l'Europc occidcntalc et moyenne reste hypo~ 
thetique. Elle est fondce sur le parallelisme de l'evolution de Brachypothcrium dans les deux 
regions et sur I'abondance maximale de Mcsaccrathcrium simorrense, qui correspond, peut etre, 
a la partic supc rieure du Miocene supcrieur (Sarmat ien). 

Les localitcs Bursa-Mustafakemalpa$a-Pa$alar, Anka ra-Kalecik-yandlr et -Tiincy sont ran
gees dans la panic inferieu re du Miocene supcricur. Les Iocalites Kiitahya-Sabuncu-Sof~a, 
Mugla-Yerkesik-yatakbagyaka et Anka ra-Gol ba$I-Zivra forment un groupe d'age trc~s prome, 
qui est situc a la passage de la panic inferieure ;\ la panic supcrieu rc du Miocene super ieur. 
Meme Ies emantillons de la localitc plus nkente (d'apres Ics rcsultats des autrcs auteurs) Mugla
Yatagan-Yeni Eskihisar correspondent bien a cet groupe dans tous les maracteres. Afyon-Suzuk
Yaylacilar differe de toutes Ics autres localites pa r la taill e remarquable de L'Hispanotherium et 
du Mcsaceratherium. Cene localite doit Clre situcc a la fin du Mioc~nc super icur. 

[Anadolu'nun ait Anchitherium-faunadan Rhinoccrotidae (Mammalia)] 

o z C t: Anadolu'nun Dst Mioscn scrisinc ait bc~ Rhinoccrotidae fos il t ii ru tanlUl
maktadlr. Hispanotherium grimmi HEISSIG 1974, en ~ok olandardan bi ridir, ki bu Elasmothc
ri ni i~inde ilkcl olaOldt r. Kafa, di~ler vc cxtremitclerin morfolojik karakterle ri Hispanotherium 
gcnusu i~inde yer allr. Bu tipik tu r olan Ispanya' nm H. matritense'sinden fa rkltdt r, buna ait 
genelliklc I~ yoktur vc prcmole r vc molcrler fa rklidtr. 

Bu espes'in sistemat ik durumu, Tcrsiyer Elasmotherini'n in sistematik vc filojenetig inin 
ku~uk bir rcvisyonunu tesis etmektedir. Procoe/odolJta (= Gobitherium) mongoliensis (OSBORN), 
lranotherimn i ~inde yer aIt r ; "Dicerorhinus callCaSiC1l$ BORISSIAK"', c1asmothe rc gibi diizen len
mi$t ir vc BeJiajevina cinsin in tip turii gcl ir. Aract formlartn onaya ~Ik l ~l eIasmothcrc'lcrin iki 
guruba bOliinmesine imHn blrakmamaktadtr, "Elasmothcriinae" ve " ' ranother iinae" gibi. Elas
motherini cinsinin alt smtrlntn yat1 tmt ona miosen'in ust klsmm m i~ i nde ba$lar. Bunlartn siste
mat ik vc cografik cn geni$ yaYl hml Ost Miosen i~indcdir. 

Ba~ka bir Anadol u cspesi genus Beliajevina i~ i ndc yerle~tirmis t i r. Su cspes yalntz Bursa
Mustafakemalpa$a-Pa$alar civarinda vc sadece di$ler dizisinin baklycler o larak - arasmda ~ok 
miktar gcn~ hayvanlar da var - ona Belia;evina tekkayai HEISSIG 1974, ad vermcktedi r. Bu 
cspes genusun tip espesin in daha basinir vc daha az d i~ simanmdan dolaYI farkltd tr. 

Acerathcrium aff. tetradactylum (LARTET)'in en esk i yeri daha gen~ olan Mesaceratherium 
simorrense (LARTET) ile ayn l yerde yer al maktad lr, Aceralherium aff. tetradactylum Sansan'm 
t ip lokalitesindeki turden daha ku~uktur, bun un aysak kemiklcri bazl fark lar gostcrir. Simor
rense tii ru, Avrupah malzemclcrin morfolojik ka raktcrler ini Mesaceratherium'a ta~ lmaktadlr. 
Anadolunun bir ka~ kalmttst yeni olmayan ozcllik olarak yanslmaktadlr. Bu tur ciisse bak t
mmdan nisbeten gcl i$mi~ olup bu ozellik l spanya'dakilerde de mii$ahade ed ilir. Eu klsa gorunu$c 
ragmen Steinhcim'in ~cv resindeki turler i1c Anadolunun narin mctapodium'lari ar:lSInda bcnzer 
bir ili$ki vardlt. 

Brachypotherium brachypus (LA RTET) bir ~ok yerde gor i..ilur. Eu guncy Almanya'n in Obcre 
SuBwassermolasse'deki kalmu lar la ayntdi r. 
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Hispanotherium'un arka ayak ve topuk kemiklerindeki baz l karaktcrlerin filojenetik de
gi~imi ve ActTlltherium aff. tetradactylum , Mesacerathuium simorrense gelmesi i1e yok olur 
ve Brachypotherium brachypus'lO filojenetik \agda bu yerdeki geli~mine rehberlik eder. 

Belia;roina tekkayai'nin zaman pozisyonu sadcce harif geli~me yuzunden yalmz tahmin 
clmektedir. Bir te~ebbus gcnusun tip e5pcsi ile zaman mukayesi edip nelice aym oldu. Bu 
baklmmdan kuzey Kafkas'dak i vc c;okrank formasyonu i~indeki Bjelometscheskaja bulma yeri 
Pa~alar bulma yeriden bir az daha gen~tir. 

Orta vc Ban Avrupadaki ka litetlcrin arasmdaki bagm kurulmasmda esas olan hipotczdir. 
Esas olarak Brachypotherium filojenetik safhasl her iki bOlgede Mesaceratherium'un g6sunde 
OSt Miosenin USt klSml (Sarmasicn) i~in tipik olarak dU$unUiur. 

Bursa-Mustafakemalpa~a-Pa~alar. Ankara-Kalecik-<;andir vc Ankara-Kalecik-Tuney lob.
ti tele ri Ost Mi05c nin alt klsmmda yer alir. Kutahya-Sabuncu-Sof~a. Mugh-Yerkesik-<;atak
bagyaka vc Ankara-Golba~I-Zivra stratigrafik otarak birbi rcrine s:ok yakmdir. Onlar Ost Mio
senin alt ve ust seviyelcrinin ges:isini temsil cdebilirler. Mugla-Yatagan-Ycni Eskihisar'daki 
daha gen~ bulma yerinin bulu,lar da - ba$ka yazanlarlO beyanlan gore - bu grubunun 
karakteristiklerinc s:ok yakm gelir. Afyon-Suzuk-Yaylacllar diger lokalitelerden s:ok farklldlr 
s:unku Hispanotherium vc Mesaceratherium'un cusselcri geli~kindir. Bu scbcpten OSt Miosenin 
ust klsmma yaktn yerde bulunur. 

Bu fauna gostermcktcdir ka guney, bat I vc orta Avrupa Accratheriinae'mn us: tur u ile a ll
kahdlr. Hispanotherium grimmi merkezi Asya ve Ispanya formlari ile alakahdlt. Step yahut 
yagl~h s:cvrede kua a~as:li vera ormansal koridorlarda slkl$mlS olmalan muhtemeldir. 

[Rhinocerotidae (Mammalia) 113 ~a.yHJd Andtltherium AuaTOllllll] 

Pea IOM C: 5 DII1J,OH nCI<OnaeMLlX Rhi noceroudae 6b1JJl1 onncaHbl 113 n6pXU6ro l'IlUOllella 
AlIaTomllt. HiSPllftothtrium grimmi IIEISSIG 1074, lIan60Jloo tlUCTblfi DUn, ROJl ReTOIl npUMIITIIBllblM 
npenCT81H1TOJl6M Elasmotherini. Ha OCIIODallllU CTpoellUR ~epena, ay60u 11 OHOH6lfHOCTefi 
Oll OTIIOCIIJlCH H nanecTIIOMY 113 110no.IIIIII POAY HispAnolhtrium, OT TltnOBoro 0111.\8 (mAtritenst) 
HOToporo grimmi OTJllIlfaeTCn OTcYTCTlmoM It 11 nOHoTopblMII xapaRT6pIICTUHaMlI lltOlfllblX 
ay60H. )1.Jl1I YTOtllle UUR JlOJlOm6HlIIl STOn (IJOpM W B OJlCTOMO Elasmotherini 6blJlll peoll30no.ll bl 
CIICTcMa 11 lIIUJlorellltR TpeTUQHblX npencTao uTenofi MOOJlOnHIfX. llpn aTOM Procotfodon/A 
(= Gobilhtrium) mongolitnsis (OanoaN) DHJlIO'IIUICn u lrAnothtrium. "Dictrorhinus CAUCAS;CUS 80RISSIAK" 
onOaH8UBJICn IfaH Elasmotherine 11 CTUlIODIIJlCIl TunOBblM DUnOM poAa Btliajtf1;na. rIollBJle UlIe 
npoMomy-ro'llIblX tJ>oPM 110 nOaUO.11ReT naJlbllCRwcfi paa6110KII Tp1l6L1 118 Elasmotherin i 11 
Iranotherini. TpnGa nOJJ,ooprReTCR pSJJ;ual\IUl 0 ocpxlloR tlRCTU cpeAHoro MII01\Cn8. 
MBHCIIMYMa pacnpoc-rpBIJOlllllI 11 cnCTOMaTIl'JOOl{oro Mlloroo6paauIl olla JJ,OCTnraeT 0 
UOPXIIOM }(IIOQOIIO. 

H Btliajtf1ina cnOAYeT OTIlOOT II lt8oJlbllORwnR SlISTOJlufiCl{I1n Dnn. ~OJ(aaaIlIlLlR TOJlbHO C 
MCCTOll8xomAClllln Bursa-Mustafakcmalpa~a-Pa~alar 11 npoJJ;CT8nJlOnllhlR TOJIbHO OCT8THaMII 
ay60B, n TOM '1lI0JlC 11 MlIorux MOJlOJ],hlX iimUOTHblx. 011 6h1J1 lIaaORIl BtliajaJinA Itkhya; H&I8510 
1974. ~hOT DUn npUMlIT1IDllOO TunODoro Dllrtll., OT J\oTOPOro 011 OTJlII'Jo.oTCR npoiH,lJ;O Dcero 
MCflbJUUl'I1 HOnlltlOOTDOM 06Pn;)OOB1I1I01'0 uy611oro llOMOIlT6 . 

..1ctNthtrium a ff. ftlmdacty/um (LARTY.l') DC1'pe'laeTC1i 116 6oJloo JJ,PODIII!X M6CTOIl6xomJ],OIl1l1lX, 
11 0 11 0J],1I0DpoMeIlHO C (}OJlOO MOJIOAblM MtSactrAfhtrium simorrrnst (LAUTET). TaR me Wll< 0 
LJ.cHTpaJlLIIOn Enpono, 06c ifJoPMbI UMOIOT MfUlOO C1'paTllrpucpU'lecHOO 3116'1011116 . ..1urathtrium 
aff. ttlradaclylum 116 MCCTOllaXQlHAolllt11 Ankara-Kalccik-<;andlf lIMOOT MCllbUIIIO paaMepbl '101'11 
U8XOAHII OT TllnOoorO MecTOH6XO;!(JJ;OIlUfl Sansan; IfOCTII OI<Ollc'IlIocreR 06l1apyml108.IOT 
1I01{0TOPI.rO UOOYll\OOTDOll llblC PSSJlII'lIIfl. BnJJ; simorrtnst 6b1JJ OTHOCOII K POA)' MtsaurRthtrium 
113-30. MOp(j)OJIOI'UtIOOHIIX OCOOOHIIOCTCIi CpCJJ;uoooponcttcHIIX JI6XOnOI{. YoeJlIf'16Uno 
pa3Mcpon aTOrO BUna. ua(}JllOno.OllJOOCfl U 11611IJblCUlOII '160TU oepxuero l'ItIIOllCH8 l1cllamm , 
YCTRH00.1101l0 TSHiiiO U AU6TOJl11lt. YCT8.1I00n01l110 COKpaw,Olllloro, 110 TOIIKoro MeT8110jl1lYM8 
B AHRTOJlIIII (Sof~a) COOTOOTCTOYOT CxOAllbll'I1 118XOAI<8M 6nll3 UlTonHXCnl'l1R ua A8J1b6yxe . 
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Brad!ypolhtriwm brruhypus (LAllTf:T) XOpOIUO COnOCraBJlHeTCR C QCTRTHRMI1 ayGon 11 3 

BOpXlJen npOCIIOBOAIIOn MOJIaCC hI IOiHllofl r OpMR.UlIlt. 0" DCTPC1lnCTCfI 13 GOJIbllJIIIICTOC 

MOCTOnIlXOmTJ,Oll lln. 

BpeMenlfYKJ JlocnOAOnaTOJIbHQCTh MOOTOIIUXOm1(ellllA YA8J10Cb onpOnOJJlITb B 06Ll1 11 X 

"10PT6X Ha 001108(\111111 yOOJllttfOHlIR paaMOpo u Hisparlofhrrium grimmi 11 lI al\IOUOnlln nOI{TOTOPLlX 

npn:mfLl(On era aCTparonyca 11 MOTanonUYMon, nOJln~lellllR Actrathtrium aff. ttfrRdQctyium UJlH 
MtsQctrathtrium simorrtnst It 3D0J1 JOQlfOIlIlOI'O ypoOIIR OCTaTOI( ayGon BrAo.ypothtrium. 

C'rpaTllrpa4m'lcclfOO nOJlomOllllO Btliajtvina ttkhyai 11 ora 4lllJlOrOllOT1I4CCHOO COOTIIOl1l0 1lltO 

C TunODhlM UIIAOM poAn MOiI\110 onpOAOJlIITb TOJ1bKO npllGJlll 311TOJlbllO HR OCHOORHIIII 01'0 
UII3KOl'0 a OOJlIOQIIOHIIOrO ypoolln. Tal( M6CTO ll o.xomn.Cli lle BeJJOMO'IOTCI((lrl n qOHpa«CHIIX 
CJIOIIX Cooepllol'o H'aoKB3o. MQiHCT GLlTh lIeCHOJJ bHO 1I10JIO)l(O 'fCM Tllnonoc MOCTOHBxomJ\OIllIO 
Pa~alar. 

HOppeJlfllt ll R co cponne- 11 3ano.1l,lI00nponoflclmMII MOCTOIIRXOm1l,OHIlRMII lIMOOT OUW 
I'lInOTOTn'f eCl(IIR Xapnl<Top. OHa ocnOOhmaJJ8Ch lIa 4l11noronoTIt'locKOM YPOOIIO U(OlfllblX 
ay600 BnunllPofntrium JJ 00011 X 06.'1aCTJlX 11 110. JlOJJOn ClI lI1I MtSActrafntrium. oepoJJTHO IIMCIO U(oR. 
Jlon06110 I{RI( n ll,ollTpanbllOR Enpono. npomJl,o sCOJ'O CapMo.TclmR ooapnCT. 

MccTollaxOiI<Jl,OIlIlA Bursa-Mustafakemalpa~a-Pa~alar. Ankara-Kalecik-<;andlr 11 - Tuney 
cnOJJ.YeT OTIIOCTII If mUKllofl 'faCTII IJCPXIICI'O MIIOl\Olla. MecTOIU\XO)H1l,e lllln Ki.itahaya
Sabuncu-Sof~a. Mugh-Y crkesik-<;atakbagyaka 11 Ankara-Golba~I-Zivra o6pa3ylOT ooapacTllylO 
rpynny. HOTOPYKJ CJleJ\YCT OTHOCTII npllMc pllO I{ py6emo IlIIiHIICR 11 oepxuoR '!acToR 
nOpXHOI'O MIIOI\Olla . .II:amo nBmOJJ.H1t GOJlOO MOnOl\O l'o (no nnllllblM APyrux IIccnOl\ono.TonOn) 
MocTOUnXOil\n.cIIIHI Mugla-Yatagan-Ycni Eskihisar no DceM lIXnp1l311tl.I<BM npll6nU>I\I;\IOTCn H 

3TOfi I'pynne. l\:ICCTOIUlXOiKl\CIHfO Afyon-Suzuk-Yayhcllar OTJl II'I8QTCJ1 OT DCCX Itpyl'lIX 
MeeTOHBxomnClIlIJt 6oJ1bLlJlIMII paaMopa~m HisPQnofhtrium 11 MtSa(trAfntrium. rI03TOMY 0110 
paCC M81'pllnaoTcn I(al~ IIRIIBblCUlan 'mCTh oepxuoro MlloQclla. nOJlY'l8lOTCR tllaYJlllCTlI'lOOlmo 
OTIIOWOHIIR I( IO)f\lloR . LJ,ell1'paJlbIlOn 11 ;)anoJl,lIo!l Enpone C 3 nu,na)1U Aceratheriinae. I( 

IOmlloR Eopono C HispAnofntrium If I( AaulI 0 BrliQjnJina 11 nORUJlOlIlIOM Elasmotherini n oGmoM. 
B 31(oJlOrn'IOOl<OM OTIIOIUOIlI1IJ AOH83811bi l(aK 1'p8IJRIIIICT8n MOCTIIOCTb TaK 11 JleeR C 6onoo 
nn8iHHbUlIt It 60noo CyXllM l1 MeCTOllo.XO)fCnOIlIlRMII. 
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1. Allgemeiner Teil 

1.1. Einleitung 

11 

Anatolien ist pal:iomologisdt nom relativ wenig erforsdtt, :lum im Vergleich mit 
anderen, weniger zuganglimen Landern Asiens. Das gilt insbesondere fur die fossilcn 
Saugeticre des Jungtertiars, die erst durm OZANSOY (1957. 1965) eine erste umfassen
dere Bearbeitung erfahrcn haben. Dabei handclt cs sim in erster Linie urn unterpliozanc 
Faunen, wahrend das Material aus den tieferen Tertiarstufen sparlim blieb. 

Aus diesem Grunde war die Entdeckung zahlreimer Fundstellen neogener Vertehra
tcnrcste ein wimtigcs Ergebnis der Deutsm-Turkismcn Braunkohlen-Exploration der 
Jahre 1965- 1969. Eine Reihc der wichtigsten Fundstellen wurde im Rahmen eines 
Forschungsprogrammes der Deutsmen Forschungsgemeinschaft in den Jahren 1968, 1969 
und 1970 weitcr ausgebeutet, wobei auch weitere Lokalitaten entdeckt wurden (SICKEN
BERG lie T081EN 1971, SICKENBERG et al. 1975). 

Die vorliegende Arbeit bildet einen Teil der Bearbeitung dieser Faunen. Sie fuBt 
auf dem Material, das durch die ersten Aufsammlungen im Rahmcn des Braunkohlen
Programmes und durch die Grabungen uncer der Leitung von Prof. Dr. O . 5ICKENBERG 
und Prof. Dr. H. TOBIEN gewonnen wurde. Die Reste der Rhinocerotidae befinden sich 
an der Bayerismen Staatssammlung fur Palaontologie und historische Geologie in 
Munchen, und im Museum des MTA (Maden Tetkik ve Arama Ensti tusu) in Ankara. 

Obcrmiozane Rhinocerotiden sind aus Anatolien vor 1968 nur in Fossillistcn er
wahnt worden (OZANSOY 1957). Das vorliegende Material ist so bruchstuckhaft, daB 
Korrekturen bisheriger systematischer, phylogcnctischer und anatomischer Vorstellungen 
nur bei einer Gruppe moglich waren, die bisher nur durch \Venige Einzelfunde bekanm 
war, bei den Elasmotherini. Aus diesem Grundc erubrigt es sich. hier auf die Erforschung 
der oberrniozanen Rhinocerotidae irn a llgerncinen cinzugehen. Fur die Elasrnotherini 
wird dies irn Absdmitt 3.3.1. dicser Arbcit im Rahmen einer allgerneinen systernat ismen 
Revision nachgcholt. 

Zu danken habe ich alien, die zum Zustandekommen dieser Arbeit beigetragen haben. 
Das ist in erste r Linie d ie Oeutsche Forschungsgemeinsmaft. deren groBzugige Finanzierung die 
Grabungen der Jahre 1968-1970 und ihre wissenschaftliche Auswenung moglich gemadlt hat. 

Mein herzlicher Dank gilt auch Henn Pror. Or. R. DEHM, unter dessen Leitung ich in den 
Jahren 1971 und 1972 als Mitarbeiter diese Arbeit fertigstellte und der mir einen Arbeitsplatz. 
Gedite und Einridltungen und nicht zuletzt das umfangrcimc Vcrgleimsmaterial der Dayeri ~ 
schen Staamammlung fur Palaontologie uod historisme Geologic zur Verfugung stellte. 

Danken will ich hier auch all den Herreo , die mit den verschiedenen Tcilbereichen der 
Auswcnung der Grabungen betraut sind und denen idl aus zahlreichen Diskussionen manchen 
wichtigen Hinweis verdanke. Es sind dies in erster Linie Herr Pror. Dr. O . SICKENBERG t. unter 
dessen Leitung idl an den Grabungen teilnahm, Herr Prof. Dr. H. TOBIEN, der Lcitcr der 
zweiten Gr3bungsgruppe, Herr Dr. J. D. BECItER-PLATEN, Herr Or. P. STEPFENS, Herr Dr. 
D. BERG, Herr Dr. U. STAESCHE, Herr Dr. N. SCHMIDT-KITTLER und Herr Or. L. BENDA. 

Ferner danke idt den Teilnehmern der Grabungskampagnen, denen idt ebcnfalls wichtigc 
H inweisc und bedeutendc Fundstucke verclanke. Insbesondere seien genannt: Herr Dr. IHRAHIM 
TEKKAYA, unser vom MTA bestc1lte r Begleiter, Herr F. GRIMM, Herr A. BILLIB und H err 
B. ZIMMERMANN. 

Zu danken habe idt auch all den Damen und Herren, die mir 3uf mei nen Reisen Zugang 
Zll wimt igem Verglcidtsmaterial an vcrschiedenen Museen und Sammlungen verschafften und 
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dessen Untcrsuchu ng in zuvorkommcndcr Weisc crmoglidltcn. Es sind dies: am staatlichen Natur
kundcmuscum in Ludwigsburg: D r. K. D. AOAM; am Instituto Geologico y Minero in Madrid: 
Dr. J. QUINTERO; an der Baycrischcn Zoologischcn Staatssammlung in MUncncn: Dr. TH. HALTEN

ORTH und Frl. D. I. WEIGEL; am Museum d'HistOirc Natu rcllc in Paris: Dr. L. GINSBURG. 

B. BATTAIL und M. BRUNET; am MuscD Provincial de Palcomologia in Sabadell: Prof. Dr. 
M. CR.USAFONT-PAIRO, Dr:I, J. M. GOLPE und J. V. SANT A FE LLOI'IS. 

Nicht zuletzt dankc ich den Herrcn PriiparatOfcn def Bundcsanstalt fUr Gcowisscnscnaftcn 
und Rohstoffe. insbcsonclcrc Hcrrn B. WATEKSTRADT. und H errn F. SCHUCHMANN von clef Uni
vcrsidt Mainz, fUr die oft langwier igc Pdiparation der cmpfindlichcn Stiickc. 

1.2. S t rat i g rap hi s c h e V 0 r b e mer k u n g e n 

In Obereinstimmung mit den bisherigen Verotfcntlichungen der Arbeitsgruppe ,, \Vir
beltierpaHiontologie im ostlid1.en Mittelmecrgebiet" (SICKENBERG &. TOBIEN 1971 und 
SICKENBERG t et al. 1975) werden die Anchithcrium-Faunen als Miozan, die Hipparion
Faunen als Pliozan bezeichnet, wie dies bei Bcarbeitern kominentaler Faunenfoigen 
bisher weithin iiblid1. war. 

Innerhalb des durrn Vertebratenfunde belcgten Zeitraumcs wurde von der oben 
gcnanntcn Arbeitsgruppe am 11. 3. 1974 eine relative Abfoige von sog. Fauncngruppen 
crarbeitet, von denen jedc eine oder mehrerc Fauncn umfafh (BECKER-PLATEN, SrcKEN
HERG t & TOHIEN in SICKEN8ERG t et al. 1975: 21). 

Die in der vorliegenden Arbeit behandeltcn Lokalitaten gehoren folgenden Fauncn
gruppen an, die die Gesamtheit des bishcr bekannten anatolismen Obermiozans um
fassen: 

Lokalitat: 

Afyon - Suzuk - Yaylacllar 
Mugia - Yatagan - Yeni Eskihisar 
Mugla - Yerkesik - <;:atakbagyaka 
Ankara - Golba~1 - Zivra 
Kiitahya - Sobuncu - Sofp 
Ankara - Kalecik - Tuney 
Ankara - Kalccik - <;:andlf 
Bursa - Mustafakemalpa~a - Pa~alar 

Weitere Angabcn uber die Lokalitaten finden 
& TOBIEN in SICKENBERG t et at. (1975: 21-100). 

Faunengruppe: 

Yen i-Eshihisar-Faunengruppe 
Yeni-Eskihisar-Faunengruppe 
Sof~a-Faunengruppe 
Sof~a-Faunengruppe 
Sof~a-Faunengruppe 
<;andlr-Faunengruppe 
<;andl r-Faunengru ppe 
Pa~alar-Faunengruppe 

sich in BECKER- PLATEN, SICKENBERG 

1.3. Met hod i k u n d T c r m i nolo g i e 

Hinsichtlich der Me~strccken und der Terminologie der Einzelelcmente an Backcn
zahnen, Carpalia, Mctacarpalia, Tarsalia und Metatarsalia kann im auf meine fruhercn 
Arbeiten verweisen (HEISSIG 1969, 1972 a u. b). 

Die Terminologie der langen Extremitatenknomen elltspr imt NICKEL, SCHUMMER 
&. SEIFERLE 1954. Die Messungen wurden im allgemcinen nam DUERsT durmgefiihrt, 
dodl wurden gegen die Hauptachsen des Knomens sdi.rker geneigte Celenkfliimen nidlt 
in der Projektion gemessen. 
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1.4. Mer k m a I e 

Auf die Merkmale am GebiB, an Smadel, Untcrkiefer und distalcn Extrcmitaten
knomen bin ich in meinen frUheren Arbciten cingegangen (HEISSIG 1972 a u. b). Zu 
crganzen ist lediglim. daB der Wurzclbildung am P I offenbar cine grofiere Bedeutung 
zukommt, als bisher an genom men wurde. Dieser Zahn kommt, auBer bei primitiven 
oligozancn Formen, nur bci den Rhinocerotinae nom zweiwurzelig vor. Bei den anderen 
Unrerfamilien ist er vom Obcroligozan an einwurzclig entwickelt. 

Die Merkmale der langen Extrcmiditenknomcn soli en hier kurz besprochen werden: 

Dic wimtigstc osteologische Versmicdcnhcit der Rhinoccrotinae von den beiden 
iibrigen Unterfamilien liegt in der Artikulation des Carpus mit Radius und Ulna. Nur 
bei den Rhinocerotinae hat die Ulna auch eine Gclenkflache fur das Intcrmedium, nur 
bci den Aceratheriinae und Diceratheriinae hat der Radius eine Gelenkflache fur das 
Ulnare. 

1 m Ubrigen spiclen Proportionsverschiebungen einc groBe Rolle, wobei auch Allo
metricn der verschiedenen Abschnitte eines Knochens beobachtct werden. Dies drUckt 
sidt meist in einer besonders hohen oder tiefen Lage der Crista deltoidea des Humerus 
oder des Trochanter tertius des Femurs aus. Besonders viele Merkmale bietet der Radius, 
bei dem vor allem Lage und Form der proximalen Gelenkflamen fUr die Ulna und die 
Lage und Entwicklung der Tuberositas radii eine Rolle spiclen. Kennzeidmend fUr die 
Proportionen ist die Lange des proximalen Spatium il1terosseum. 

Beim Femur kann die Lage von Trochanter minor und Trom. tertius zueinander 
als Merkmal dienen. Bei den Accratheriinae treten sich die beiden Trochanteren zumin
dest teilweise gegcnUber, bei den Rhinocerotinae liegt der Troch. tertius deutlich ticfer 
aIs der Troch. minor. 

Patella und Tibia bieten Artmerkmale, deren Verhalten innerhalb von Gattungen 
oder hoheren systematischen Einheitcn nom. nicht bekannt ist. Insbesondere sind zu er
wahnen: die Hohe der Tuberositas tibiae und eine Rinne im Malleolus tibiae, die diesen 
in eine cauda le und eine craniale Halfte teilt. Beide Merkmale variicren kaum inner
halb einer Art, unterscheiden sich aber bei versmiedenen Formen stark in der Aus
bildung. 

2. Systematismer Teil 

2.1. Beliajevina tekkayai HEISSIG 1974 

Familie: Rhinocerotidae GRAY 1821 
Unterfamilie: Rhinocerotinae GRAY 1821 

Tribus: Elasmotherini GILL 1872 

Gattung: Beliajevina HEISSIG 1974 

D i a g nos e: Elasmotherini mit weit zurUck verlagertem, kuppelformigem Horn
stuh!. Untere Incisiven persistent. Molaren subhypsodont; obere Pramolaren oh ne Meso
stylrippc, mit kraftigen Rippen der AuBenwand. Untere Molaren mit kegelformig 
markiertem Hypoconid. Extremitaten smlank und hach. 

T Y pus art: DiCl!rorhinHs ca"casiCHS BORISSIAK 1935. 
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Art: Beliaevina tekkayai H EISSIG 1974. 

D jag n os e: Prirnitivere Art def Garcung Beliajevina mit schwamer Zement
Entwicklung in den Zahngruben. Obere Pramolaren mit seichter, reduzierter Post fossette 
und niedrigen Cingula der Vorder- und Rtickseite ; Paraconus der Molaren und Pramo
lacen relativ stark eingesenkt j Molaren mic brcitcm, in sich gegliedcrtem Mesostyl und 
schwacher, weit hinten liegcnder Mctaconusrippe. Untere Molaren mit tiefer AuBen
furme, mittellangem Paralophid und geringer Furchenbildung an den Hockern. 

H o l o t y pus: P" rc, Bayer. Sraatssarnrnl. PaHiont. hist. Gcol. Munchen, 
Nr. 1968 VI 593. 

Material: Fundort : Bursa - Mustafakemalpa~a - Pa~a lar: 

StUck Aufbcwahrung Nr. 

P' re. Holotypus M 1968 V[ 593 

P' re. A BP - 687 

D' rc. Brumstuck M 1968 VI 594 

D' li. BruchstUck M 1968 VI 595 

D' li . Brumstucke, zusammcngehorig A BP - 690 

D' li. BruchstUck M 1968 VI 596 

D' li . BruchstUck M 1968 VI 597 

D' rc. Brumstiick A BP- 693 

D' re. Brumstiick M 1968 V[ 599 

D' li. BruchstUck A BP - 695 

D' li. BruchstUck A BP - 696 

D' li. BruchstUck A BP -697 

D' re. Bruchstuck A BP - 698 

D' rc. Fragment A BP - 699 

D' re. Fragment M 1968 VI 598 

D' re. Fragment M 1968 VI 600 

D' re. F ragmcn t M 1968 VI 60 1 

D' re. Fragment A BP-703 

D' li. Fragment A BP-704 

D' li . Fragment A BP - 705 

M' rc. Fragment M 1968 V[ 602 

M' rc. Fragment A BP -707 

M' rc. Fragment A BP -708 

M' li. Fragment A BP -709 

M' li. Fragment A BP -710 

M' re. Fragment A BP -711 

P, re. M 1968 VI 603 

D, li. Fragment M 1968 VI 604 

D, li. Fragment A BP - 714 

D" re. Fragment M 1968 VI 605 

D" li . Fragment M 1968 VI 606 

D" li. Fragment A BP - 717 
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Stuck Aufbcwahrung Nr. 

D. re. M 1968 VI 607 

D. li . M 1968 VI 608 
D, li. Fragmente, zusammengchorig M 1968 VI 609 
D, re . A BP-721 
D, re. A BP-722 
D, re. Fragmente, zusammengehorig A BP -723 
D, re. Fragment A BP -724 
D, re. Fragment A BP -725 
D, 1i. Fragment A BP -726 
D, li. Fragment A BP -727 
D, li. Fragment A BP -728 
D, li. Fragment A BP -729 
M, li. M 1968 VI 610 
M, Ii. Fragment A BP - 731 
M, re. Fragment A BP-732 
M, rc. Fragment A BP -733 
M;?? 1i. Fragment A BP-734 

2.1.1. Beschreibung 

Holotypus (Taf. I, Fig. 1-4) : 

Dcr frisme obere Pramolar ist subhypsodont, zeigt aber nur im Medisinus, wenig 
unter der Kammhohe der Joche, cinen Ansatz zur Zemcntbildung. Die AuBenwand ist 
kurz, nahezu prismatisch und greift, relativ zur iibrigen Schmelzbasis weit auf der 
AuBenseite herunter. Para- und Metaconus bilden breite, aber kraftige Rippen, die 
basal nur durch eine kraftige Kerbe getrcnnt sind. Weiter apikal verbreitert sich diese 
Rinne und verflacht sich, ohne daB eine Mesostylrippe auft ritt. Das Parastyl ist kurz 
und Hiuft parallel zum Paraconus, endet aber bereits aIs schwache Kante am Zusammen
schluB von Ecto- und Protoloph. Die Parastylfurme ist seicht aber scharf, das Parastyl 
stark nam auBen gekippt, so daB der Paraconus etwas einsinkt. Ein Metastyl ist nur 
in der apikalen Halfte der Krone entwickelt. In diesem Bereidt ist es blattartig nam 
hinten ausgewolbt. In der basalen Hialfte ist nur ei ne Kante des Cingulums vorhanden. 

Die Querjoche flieBen lingual in voller Hohe zusammen. Der Protoloph ist stark 
und an der Vereinigung mit dem Ectoloph nicht abgesenkt, wenn auch niedriger als der 
Metaloph. Der Protoconus dominiert iiber den Hypoconus, der als unbedeutende Spitze 
nam hinten ragt. Der zarte Metaloph bildet cine gewundene Linie: Ein knapp vor dcm 
Metaconus gerade nam lingual strebender Sporn trifft rechtwinklig auf cinen Grat, der 
gerade vom Crochet nam hinten zum Metaconulus zieht. Dieser ist schleifenformig, so 
daB der Grat wieder nach vorn zum Hypoconus zuriickbiegt. Eine Crista und ein Ante
crochet sind nicht entwickelt. D ie Basis des Medisinus ist nierenformig urn die Basis des 
Crochets herumgelegt. 

Die Postfossette fehlt weitgehend. Sic zerfallt in eine tiefere labiale und eine seich
tere linguale Grube zu beiden Seiten des nam hinten vorgewolbten Metaconulus·. Beide 
sind nicht weit unter das Niveau des Cingulums abgesenkt. Der Protoconus wird vorn 
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und hinten durch jc eine sdurfe, seiciuc Kerbe bcgrenzt. Dcr Lingualabschnitt des 
Medisinus' ist nur du rch eine flame Rinne angcdeutet. 

Das Cingulum ist auch wcnig uher der Basis cler AuBcnwand als mehrfach untcr
brochenc Reihe von Zapfen und Kantcn vcrfolgbar. Vorn und hinten verlauft cs nur 
in geringcr H6he uhcr def Basis, cin fur eine hodtkronige Form bcmerkenswertes Ver
halten . Das lnncncingulum schlieBt sidt nam ciner kurzcn Unterbrcdtung an das weir 
ausladende hinterc Cingulum an und bildct cine steil nam vorn abfallende kraftige 
Kante, die his zur hintcren Pro(oconusfurcne reicht. 

P' (Taf. I, Fig. 5, 6) : 

Der andere Pramolar ist stacker abgekaut, zeigt a ber nom alle wcsentlichcn Struk
turen. Die Aufienwand entspricht der des p~) doch kommt cs nicht zur Verbreiterung 
der mittleren Kerbe. beide Rippen sind starker. ein Aufiencingulum fehlt, Vorder- und 
Hinterkante der Aufienwand diYergicren starker als bei P~. 

Lingual fallt vor allem die starkere Entwiddung und die Selbstandigkeit des Meta
lophs auf. Der Hypoconus ist starker betont. Der Protoloph ist labial stark abgesenkt, 
liegt aber noch doppelt so hoch uber der Basis wie das Cingulum. Das Crochet ist 
kraftig, basal ist aum das Antecromet durch einen Wulst vcrtrcten . Postfossctte und 
Protoconusfurmc verhalten sim wie bei p4, Das Inncncingulum ist weiter yom yordcren 
Cingulum getrennt, das vordere Cingulum zcigt eine Unterbremung vor dem Proto
cOllulus, 

Spuren von Zement finden sich an der Basis von Postfossette und Medisinus und 
hinter dem vorderen Cingulum. 

Obe reM 0 I are n (Taf. I , Fig. 8): 

AuBer zwei Brumstucken der AuBenwand liegen nur Splitter vor. Der abgebil 
dete MI ist kraftig abgekaut, der M2 fast frism. Vorder- und Hinterkante der AuBen
wand divergicren stark, so daB der Zahn apikal bis weit hinauf langer wird. Das Para
styl ist bei M' starker vom Paraconus abgespreizt aIs bei M:! . Es ist bei beiden Zahnen 
stark nam auBen gekippt, wodurch der Paraconus kaum mehr weiter vorragt. Dcr 
Paraconus ist schmaI und markant. Basal und apikal ist er etwas breiter. Die Parastyl
furme ist kraftig und kann zugescharft sein. Hinter dcm Paraconus folgt eine kriiftigc 
Rinne. 

Da, Mesostyl ist breit und ,mwam vorgcwolbt. In der ba,alen Halfte dcr Hohe 
ist sein yorderes Drittel durch eine sm.wache Rinne abgegliedert . In der apikalen Halftc 
wird cs nam hinten durm cine smwame Rinne von dcm smmalen. flamcn Mctaconus 
abgegliedert, der weit hintcn liegt. Das Metastyl ist dick und weit abgespreizt. 

Das AuBencingulum ist stark und z ieht als ununterbromener Wulst nam Yorn, wo 
cs verschwommen in die Basis des Paraconus iibergeht. Zement findet sim nur in Spuren 
in der Parastylfurche und hinter dem AuBencingulum des MI. 

Obe reM i I c h m 0 I are n (Taf. I, Fig. 7; Taf. 3, Fig. 8) : 

Von oberen Mihhmolaren liegt eine groBe Zahl von BrudlStucken vor, die meist 
nur wenig angekaut sind. 

Die Bruchstiic:ke yon AuBenwanden zcigen in de r Paraconus-Parastylregion d ic
selben Merkmalc wic die Molarcn, dom ist der Paraconus nom sdirkcr herausgehoben . 
Dagegen ist der Metaconus starker entwickelt und bildet eine kra.ftige. nam oben ver
schmiilerte Rippc, die bis zur Basis erkennbar ist. Das AuBencingulum ist stark . 
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Der D! weimt, wie bei anderen Rhinocerotiden, im Bau der AuBenwand von alJen 
anderen oberen Backenzahnen ab. Das vorliegende Brumstuck zeigt, im Gegensatz zu 
den anderen Milmmolaren, kein Mesostyl. Der Paraconus ist nam hinten geriickt, sdmrf, 
steil kegelformig. Nach einer kdiftigen Rinne folgt der breite, sehr flame Metaconus, 
dessen Hinterkante smrag nam apikal - vorn verHiuft, so daB sidt das MetastyI trotz 
der senkremten Hinterkante nam apikal verbreitert. Das AuBencingulum ist kurz, es 
reimt Yon hinten bis zur Basis des Metaconus. 

Der linguale Teil ist besser bekannt; nur der D2 ist smlecht belegt. Allen Mildt
molaren gemeinsam ist das lange Crodtet, das in gerader Linie in den Mctaloph iiber
geht, und die starke Furdtung der Innenhocker, die ein weit ausladendes, labial Iiegendes 
Antecrochet und einen nam lingual ziehenden \Vulst des Metaconulus abgliedert. Dabei 
ist die hintere Protoconusfurme tiefer aIs der Medisinus und die vordere Protoconus
furme. Die vordere Hypoconusfurme verbindet sich nicht mit dem Medisinus, sondern 
erreicht getrennt die Innenwand. Die hintere Hypoconusfurme ist schwacher. oft in 
mehrere parallele Runzeln aufgelost. Die Postfossette ist etwa so tief wie der Medisinus, 
kurz und gerundet. 

Ein Innencingulum fehlt; das vordere Cingulum ist kurz, das hintere greift weit 
nach lingual. Der D4 kann parallel zur Anwachsstreifung eine basale Rinne zeigen. 
Zement wurde nur im Bereich der AuBenwand beobachtet. 

Untere Milchmolaren(Taf.2.Fig.14-19): 

Da untere Pramolaren nicht erhalten sind, wird der PI. der gemeinsam mit dem 
MilchgebiB in Funktion ist, mit diesem besprochen. Der Zahn ist sehr klein, kleiner aIs 
hei Hispanotherium, aber, wie linguale und labia le Einziehungen der Basis vermuten 
iassen, wohl dom zweiwurzelig. Die AuBenwand bildet eine einheitl idt gewolbte, kon
vexe Flame, oh ne Andeutung einer AuBenfurche. Lingual dominiert der Haupthocker, 
das Protoconid, das nach yorn nur durch eine schwache Rinne von der Schneide ab
gesetzt ist. Weder ein Paraconid noch eine Trigonidgrube sind entwickelt. Nach hinten 
fallt der Kamm etwas smwamer ab und biegt weit hinten nam lingual urn, wo er steil 
zu dem smwach modellierten Endoconid abfall t. Vom Protoconid geht nam hinten
lingual eine zweite kurze Kante aus, die mit dem Hypolophid eine seimte, aber zu
gesmarftc Talonidgrube umsmlieBt, die smrag nam vorn-Iabial ansteigt. 

D2 und D3 sind nur durch Bruchstiicke belegt. Bei D2 bildet die Protoconidfalte, 
wie bei Hispanotherium, einen Teil, der Innenwand. Sie ist sehr stark und durm eine 
weit herablaufende, scharfe Kerbe gegen das Metaconid begrenzt. Dieses bildet einen 
kegelformigen Hocker, der durm zwei scharfe Furmen abgeschniirt wird. Am Hypolo
phid wird durm zwei linguale Kerben eine zweifame Knickung betont. AuBenfurme 
und Talonidgrube sind starker smraggestellt als bei den hinteren Milmmolaren. Die 
vordere AuBcnfurche ist smarf und reicht his zur Basis. 

Nur ein Brumstiick des Ds zeigt die seichte, aber smarfe vordere Aufienfurche, die 
im Cingulum endet. Die Paralophid ist gegabelt, dom ist die Form nicht erhalten. 

Der D4 ist besonders gut belegt. Die GroBenschwankungen sind stark, die Merk
male jedoch einheitlich. Alle Zahne haben ein mittellanges Paralophid, das meist lingual 
etwas zuriickgekriimmt ist. Die Knickung des Metalophids ist rechtwinklig, die Proto
conidkante wird apikal scharfer und zeigt cine kegelformige Modcllierung. An ihrem 
Vorderrand kann es zu einer smwach angedeuteten vorderen AuBenfurche kommen. 

8 19 2 
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Die AuBenfurche ist tid, scharf und meist etwas gebogen, da sic apikal stacker nam 
vorn geneigt ist aIs basal. Das Metaconid ist etwas durch Kerben bctont, zeigt aber 
nicht die Tendenz zur Ablosung wie bei D:!. 

Aum das Hypolophid ist stark gcwinkelt. Seine Kante zeigt eine bctOntc Kcgel
form des Hypoconids. Diese wird haufig durdt eine labiale Furme betont. Eine Furme 
auf der Riic:kseite wurde dagegcn nur bei cinem Stuck beobachtet. 

Die Trigonidgrube ist weit, rund, mit einem horizontalen, flamen Boden, cler crst 
im verengten, lingualen Ausgang sich zu einer stumpfen, flachen Rinne ncigt. Sie liegt 
in geringer H6hc uber cler Basis. Die Talonidgrube hat dagegen cine scharfe Tiefenlinic, 
die meist smwam, gelegendim auch starker nam lingual abfallt . Sic geht nam einem 
deudichen K nick steiler bis zur Kerbe zwismen den Jomen weite r. Nach hinten ist 
meist hodl uber der Rinne eine deudiche Mulde zwischen H ypoconid und Endoconid 
eingesenkt. 

AuBere und innere C ingula fch len. Das vordcre und das hintere Cingulum sind 
kurz, nur das vordere kann sich. etwas auf die AuBenseite, dom nie weiter als bis zur 
vorderen AuBenfurche, fortsetzen. 

Untere Molaren (Taf. 2, Fig. 13,15): 

Die unteren Molaren, es sind nur Reste von Ml und M2 erhalten, ubertreffen dic 
Milchmolarcn weit an Kronenhohe. Die meisten Merkmale sind aber entspremcnd ent
wickelt. 

Das Paralophid ist etwas ianger und smwamer zu ruckgekrummt. Die Trigonid
grube ist tiefer und enger, ihr Boden ist smmaler und lingual durch eine flache Schwelle 
abgeschIossen. Die AuBenfurche ist tief, scharf und gekrummt. Eine vordere AuBen
furme fehIt. Das H ypolophid ist normal eingekrummt. Die Talonidgrube ist sehr tief, 
steilwandig und liegt nahe der Basis, wahrcnd die Trigonidgrube hoch uber der Basis 
liegt. Die Tiefenlinie ist nur lingual zugesdtarft und fallt labia l zu einem vertieften 
Trichter ab. Eine Mulde nach hinten ist nidlt entwic:kelt. Das Hypoconid ist auBen 
kegelformig rnarkiert. Die Ci ngula verhalten sidt wie bei D.,. 

5 k e 1 e t t k n 0 C h en sind nicht erhalten. 

2.1.2. Beziehungen und Vergleiche 

Weder Schadel- nom Extremitatenreste sind erhalten, die einen AufschIuB uber die 
groBsystematisdte Stellung der Art geben konnten. Auch die in dieser Hinsicht wichtigen 
Incisiven sind nicht bekannt. 

MaBgebend fur die Einstufung in den Tribus der Elasmotherini ist die Form der 
oberen Pdimolaren, die in der Kombination primitiver und moderner Merkmale schr 
dtarakteristisch ist. Insbesondere die starke Streckung der Postfossette, die bei def vor
liegenden Form sogar zur Tei lung fuhrt, findet sich bei keiner anderen Gruppe der 
R hinocerotidae. 

Innerhalb dieser spezialisierten Gruppe sind es vor allem die primitiveren Formen, 
mit denen die Art die groBte Ahnlichkeit aufweist. Pliozane Formen unterscheiden sim 
vor allem durch ihr auffalliges GroBenwachstum, durch hohere Zahnkronen und durch 
starke Zementbildung. 
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An weiteren miozanen Formen sind hisher hekannt: 

Caementodon sp., aus dem Burdigal der Bugti-Beds (HElSSIG 1972) (1972 a) 
Caementodon oettingenae HElSSIG 1972 (1972 a) aus den Siwaliks, 
Bcliajevina caucasica (BORlSSIAK 1935) aus den Tsmokrak-Sch. 
Hispanotherium matritense (PRADO 1863) aus Spanien 
Hispanotherillm grimmi HEISSIG 1974 aus Anarolien 
Begertberium borissiaki BELIAJEVA 1971, von Beger-Nur, Mongolei 
Iranotherium mongoliense (OSBORN 1924) aus der Loh·Formation der Mongolei. 

19 

Da die verschiedenen Gattungen im wesentlimen nam der Lage des H ornsruhles 
definiert sind, ist es sdlwer, GehiBmatcrial cinzuordnen, das keinen Smadelresten zu
gcordnet ist. Die wichtigsten Untersmiede gegeniiher diesen Formen sind: 

Caementodon sp. (FoRsTER-CooPER 1934, Taf. 65, Fig. 26,28-30) ist eine Zwerg
form mit niederkronigen Backenzahnen, die mit der vorliegenden Art yor aUem in 
primitiven Merkmalen iihereinstimmt : Die Molaren hahen eine weit hinten liegende 
Metaconusrippe. Zementhildung fchlt. Bei den Milmmolaren ist die Postfossette rund
lich. 

Caementodon oettingenae HEISSIG 1972 zeigt mit der vorl iegenden Art einige 
Spezialisationskreuzungen. die keine Ableitung ciner del' Arten aus der anderen er
lauhen: Die oberen Pramolaren haben eine prinzipiell sehr ahnlim gegliederte, bei 
oettingenae jedoc:h sdirker verflac:hte AuBenwand. Zementbildung und Hohe des vor
deren und hinteren Cingulums iiber del' Basis sind bei oettingenae hoher entwickelt als 
bei der vorliegenden Form. Auch die Innenhocker sind bei der siidasiatismen Art bereitS 
sclbstandiger. Der wid1tigste Untersmied ist jedom die Entwicklung der Postfossette. 
Diese ist bei oett;ngenae nicht in der typischcn Art der Elasmotherini labiolingual ge
streckt, sondcrn entspricht der Form der Rhinocerotini. Die oberen Molaren haben eben
fa lls eine ahnlich gegliederte AuBenwand, doch fehlt bei oettingenae die Einsenkung 
des Paraconus', der zudem bci der vorliegenden Art smmaler und bcsser begrenzt ist. 
Die Milchmolaren zeigen eine schwachere Schniirung der Innenhocker bei oettingenae. 

Die unteren Molaren yon oettingenae haben cin kiirzeres Paralophid, ihre Gruben 
fallen starker nam lingual ab. Spezielle Mcrkrnale der vorliegenden Art, wie die kegel
formige Markierung des Hypoconids odeI' die Krurnmung del' AuBenfurme fchlen 
oettingenae. 

Be/iajroina caucasica hat oberc Pramolaren mit genau derselben Gliederung del' 
AuBenwand. Auch. die Kronenhohe stimmt ctwa uberein. Dagegen ist caucasica in der 
Entwicklung von Zahnzement, im Hohenwamstum des vorderen und hinteren Cingu
lurns und in del' Schniirung des Protoconus' weiter fortgesmritten. Besonders stark ist 
der Untersmied der Postfossette. die bei del' vorliegenden Art reduziert und seicht, 
bei caucasica tief, weit und mit Zement gefiillt ist. Die Molaren von caucasica zeigen 
eine starker wellige Gliederung del' Au6enwand, bei del' der Metaconus weiter vorn 
liegt, das Mesostyl smmaler und rnarkanter ist als bei dem vorliegenden Stiick. Der 
Paraconus ist breiter und mehr wellenformig. 

Die untercn Molaren sind bei callcasica stark modcrnisiert. Die Gruhen sind mit 
Zement gefii llt. das Paralophid ist ianger und gerade nam lingual gerich.tet, die Quer
joc:he sind stark sch. raggestellt, die Innenhocker sind starker eingesmniirt. Eine Oberein
stimmung bildet nul' die kegelformige Markierung des Hypoconids. wobei bei caucasica 
aum eine hintere Furche auftritt. 

B 19 2' 
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Hispanotherium matritense, cine Art, d ie smon schr frUh, im ticfsten Vindobon 
cler iberismen Halbi nsel auftritt, hat nur maBig hochkronige Backenzahne, abeT viel 
Zement in dcrcn Grubcn. Die AuBenwand clef ohcren P ist langer als bci def vorl ie
geoden Art, hat cinen starker vort retenden Paraconus und, vor allem, oft cin deut
liches Mesostyl. Ein AuBencingulum fchIt. Lingual sind die lnnenhocker stacker ge
trennt, die Postfossctte ist, wie bei Caementodon oettingenae weir nam labial gcrUckt, 
wenn auch ctwas nam lingual gcdehnt. Sic grcift. wie bci der vorliegenden Art, nidn 
5ehr ricf uncer das Niveau des smwach angchobenen hintcrcn Cingulums. Dee Hypo
conus ist wesentlich plumper. 

Die Rippen der AuBenwand sind bei den Molaren breit und dick. Der Paraconus 
ragt stark vor, die Metaconusrippe liegt weit hinten. Das Mesostyl kann versmmalert 
sein; zwisdten ihm und dem Paraconus kann eine scharfe Rinnc auftrcten. 

Die unteren Molaren haben keine gebogene AuBenfurme, etwas geringere Kronen
hahe und ein ianges, sdtrag nam vorn gestrecktes Paralophid. Das Hypoconid ist schwa
dter markiert. Dafur kommt es sehr haufig zu einer starken Absmnurung der Innen
hacker, die der vorliegenden Art fehlt. 

Hispanotherium grimmi, die anatolisme Art der Gattung, steht der vorliegenden 
Form nicht naher als die spanische. Zwar zcigen die oheren Prarnolaren kein, oder fast 
kein Mesostyl, doch ist die Kronenhahc und die Zementbildung wesentlich starker, das 
Cingulum der Vorder- und Riickseitc erhebt sim hohcr uher d ie Basis. Die Post fossette 
isr tief, starker nam lingual gcruckt, und nicht zweigetcilt. Das Inncncingulurn fehlt. 
In der Molarisierung der Pramolaren is( grimmi uberhaupt die ursprungiimste Form 
der Elasmotherini, Beliajevina caucasica ausgenommen. Der Hypoconus steht weit nach 
hinten iihcr den Metaloph uber, der zum Protoconus zieht. 

Die aberen Malaren sind in der Gliederung der AuBenwand H . matritense ahnlidt, 
zeigen aber auch Anklange an B. caltcasica. W ie bei der letzten Art ist das Mcsostyl 
stark, aber relativ schmal. Wie bei beidcn Arten ist der Mctaconus ctwas nach varn 
geruckt, breit und kraftig aIs \Velle cntwickelt, wah rend er bci der vorliegenden Art 
smmal ist und weit hinten liegt. Dieses Merkmal ist auch am D-I stark unterschiedlich. 

Der einzige erkennbare Untersdtied der unteren Molaren ist die starkere Rundung 
der Protoconidkantc bei H. grimmi . Dagcgcn wirken die unteren Mildtmolaren von 
H. grimmi plumper und zeigen stark ere GroBenuntersmiede untereinander. Sclbst bei 
den spatesten Funden van H. grimmi ist der PI nom vollsdindiger entwickelt, als bei 
der vorI iegcnden Art . Insbesondcre ist noch ein klar getrenntes Paraconid entwickelt. 

Von Begertherium borissiaki ist ein Teil der Oberkiefcr-BC'.l.ahnung und ein nicht 
ganz adulter Unterkiefcr bekannr. Aum bei dieser Art zcigen die oberen Pramolaren 
kein Mcsostyl. Die Rippen der AuBcnwand entspre<hen im iibrigen der vorliegcnden 
Art. Lingual fallt einerseits ein vollstandigerer Hypoconus auf, der, wie bei H. grimmi. 
weit nam hinten ubersteht. Andererseits ist die Postfossette smwam entwickelt, jedom 
etwas starker als bei der vorliegenden Art. Die Zementbildung smeint smwam zu sein, 
die Cingula liegen hoher iibcr der Basis, aber nimt so hom wic bei H. grimmi. Ein 
Innencingulum feh lt. Die Gliederung dcr AuBenwand des oberen Molaren ist nimt klar 
erkennbar ; sic smeint aber der bei Hispanotherium ahnlichcr zu sein, insbesondcre in 
der starken Abplattung des Paraconus. Die unteren Malaren ahneln in der starken 
Winkelung des Paralophids und der Tendenz zur Abschnu rung der Innenhocker B. cau
casica, dom ist der Innensmenkel des Hypolophids nimt so stark nam hinten gestredn. 
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franotherium mongoliense erinnerc in manmen Merkmalen der oberen Backenzahne 
an Hispanotherium l var a llem in der starken Modernisierungl der Kronenhahe und der 
Zemententwic:klung. Die Post fossette ist weit nam lingual verlangert und tief. Charak
tcristism und von alien anderen Elasmotherin i abweimend sind die tiefen Kerben der 
AuBenwand, die erst bei Elasmotherium selbst wicder auftreten. Beziehungen zur vor
liegenden Arc bestehen nimt. 

Insgesamt bcstehen wohl die engsten Beziehungen zu der Art Beliajetlina caucasica, 
die sich aber in den typischen Spezialisierungen der Elasmotherin i als weiter fort
geschritten erweist. Zwischen den beiden Arcen bestehen keine Spezialisationskreuzun
gen; die kaukasische Art laBt sich von der anato lischen ableiten. D ie Art kann also mit 
Vorbehalt zur Gattung Beliajevina geste ll t werden, doch bedarf diese Einardnung nom 
der Bestiitigung durch Funde des Vordergebisses und des Gesichtsschadels. 

Das Muster der Molaren kann von der des burdigalen Caementodon sp. abgeleitet 
werden, nicht aber von Caementodon oettingenae. das sich bereits starker in Ridltung 
auf Hispanotherium entwickelt hat . 

Begertherium borissiaki, das nicht von Beliajevina caucasica abgeleitet werden kann, 
steht in der Entwiddung der Postfossette zwismen den beiden Arten von Beliajevina, 
kannte also auf die Art tekkayai zuriickgefiihrt werden. lranotherium mongoliense steht 
all diesen Formen sehr fern, dach kann das Zahnmuster auf eine Ableitung von Beger
therium hinweisen, wafiir die Stellung des Hornes ebenfalls spricht. 

Die Stellung zu den beiden Hispanotherium-Arten wird auf S. 33 behandelt. 

2.2. His pan 0 the r i u m g rim m i HEISSIG 1974 

Gattung: Hispanotherium CRUSAFONT ,. VILLALTA 1947 

D i a g nos e (Neufassung) : Elasmotherini ohne persistente Incisiven in Ober
und Unterkiefer. Hornstuhl in mittlerer Position, weder frontal nom naso-terminal. 
Backenzahne mit maBig ausgepragter Hypsodontie, ohne Schmelzfaltelung. Obere Pcii
molaren submolariform, mit labiol ingual gestrecktcr Postfossette und hoher Platte des 
hinteren Cingulums, Zementbildung variabel, an den Malaren stiirker als an Pramolaren. 
Extremitaten lang und kraftig. 

H ispanotherium grimmi HEISSIG 1974 

? 1971 Gen.? - BELIAJP.VA, S. 82, Abb. 2. 

D i a g nos e: Art der Gattung Hispanotherium mit cinem Horn nahe der Naso
Frontalnaht. Obere Pramolaren mit weit nach lingual reichender Postfossette und sehr 
zartem Metaloph. Obere Molaren mit starkem Mesostyl. Untere Backenzahne oh ne 
Tendenz zur Indi'vidualisierung der Hacker. Pdmolaren und Milchmolaren von varn 
nam hinten rasch an GraBe zunehmend. 

H a lot y pus: O bere Zahnreihe, ps, Mt, M! re. Bayer. Staatssammlg. Pal. hist. 
Geo!. Nr. 1968 VI I. 

L 0 c u sty pie us: Ankara - Kalecik - <;andtr. 

S t rat urn t y pie u m : Turgut-Schiduen (Obermiozan). 
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2.2.1. Beschreibung des Holotypus 

(Taf. I, Fig. 9, 10; Taf. 3, Fig. 6) 

Der p3 ist nahezu prismatisch, Vorder- und Hintcrkante der AuBenwand diver
gieten smwach. Die Wurzcln sind sc:hmal, plattenartig und stehen, wie bei den meistcn 
hochkronigen Zahnen eng beisammen. Die Krone crage in alien Vcrtiefungen, z. T. 3uch 
auf der glarten AuBenwand, einen Zementbelag. Dieser fUllt den Medisinus nidn gaoz 
:lUS, sondcrn bildet eine unregelmaBige Lagc auf den Schmelzwanden, die in cler Tiere 
an Dicke abnimmt. 

Die AuBenwand ist flam wellig, mic zwei brei ten Rippen. Die breitere und hohere 
iSl dee Paraconus, dee sim nam uncen vcrbreitert und die ihn bcgrcnzenden Rinnen vec
clrange. Auch dee Metaconus ist krafrig, cin Mesostyl fchlt. Parastyl und Metastyl treten 
kaum vor. 

Die Qucrjomc versmmelzen innen zu einer dic:ken, einhcitlienen lnnenwand, die 
lingual kaum gekerbt ist. Nur die vorderc Protoconusfurene ist tief und senarf. Der 
Metaloph ist schmaler als der Protoloph, sitzt weit hinten am Ectoloph an und gabclt 
sich lingual in zwei Aste, die eine runde Grube umschlieBen. Der Hypoconus fl ieBt mit 
dcr Plane des hinteren Cingulums zusammen, die hinter der Postfossctte eine hohe, 
geschlossene Wand bildet. Das Crochet ist durch zwei Fiiltchcn vercreteo, die Crista 
lang, zart und gcgabclt. Ein Antccrochet fchlt. Die Postfossette ist sehr kurz, stark 
labiolingual gstrcckt und bildet eine nicrcnformige Abkaufigur. 

Das Cingulum bcschdinkt sich :luBen auf zwei Lcisten cntlang der Kanten der 
AuBenwand. Vorn und hintcn verlauft cs sehr hoch iibcr der Basis, urn innen stcil ab
fallend zu eoden. Ein Innencingulum fehIt. 

Die beiden Molaren (Taf. 1, Fig. 10; Tar. 3, Fig. 6) zeigcn eine seh r starke Zement
bcdeckung. Die Zahngrubcn sind vollstandig ausgefiillt. Die AuBenwand ist basal relat iv 
kurz, doch divergicren Vorder- und Hinterkante stark nach oben, so daB das Kau
flachenbild schr langgestreckt wirkt. Die Rinnen der AuBenwand sind flach und schmal, 
die Rippen auBen abgeplanct . Das Parastyl ist lang; der Paraconus verschmalert sich 
kegelformig nach oben und konvergicrt mit Mesostyl und Metaconus. Das Mesostyl ist 
(bei M:!) wescntlich brcitcr als bei Hispanotherium matritense. Ocr Metaconus ist kaum 
breiter als dieses. Das Metastyl trin et was mchr nach auBen vor. Die Verlangerung der 
AuBenwand nach apikal wird vor allelll durm die fltigelartigc Ausbrcitung des Mctastyls 
bewirkt. 

Protoloph und Metaloph sind etwa parallel und stark schraggestellt. An den Innen
hockern sind vier scharfc Furchen entwickelt; die des Hypoconus sind weniger tief, die 
des Protoconus vor allem basal stark eingesenkt. Das Antechrochet ist lang, zungen
fOrmig; der Protoconus ist innen abgeplattet. Das Crochet ist maBig lang, die Crista 
kurz. Die Postfossette ist dreieckig, in der Tiefe oval. Der Medisinus offnet sich knapp 
tiber der Smmelzbasis. 

Das Cingulum ist von vorn und hi nten etwas auf die AuBcnwand veriangcrt, cr
hebt sich abe r nicht hoch iiber die Basis. Das vordcre und hintere Cingulum liegen hoch, 
dom ist das hintcre hinter der Postfossene tief eingekerbt. Beide enden mit einem kraf
tigen Pfeiler labial der Furmen der lnnenhocker. Ein Innencingulum fehlt. 
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Material: 

Stuck Fundort Aufbc:wahrung Nr. 

P3, Mt, M! re. Holotypus Ankara - Kalecik - <;andlr 1 M 1968 VI [ 
P",MI Fragment li. Ankara - Kalecik - <;andir 2 M 1968 VI 2 
PI re. Kutahya - Sabuncu - Sof5a 4 M 1968 VI 32 
pI re. Afyon - Suzuk - Yaylacllar M 1968 VI 67 

P' li. Kiitahya - Sabuncu - Sof53 4 M [968 VI 33 

P' re. Fragment Kiitahya - Sahuncu - Sof5a 1 M 1968 VI 3~ 

P' li. Fragment Afyon - Suzuk - Yaylacliar M 1968 VI 69 

P' li. Keim Fragment Kiitahya - Sabuncu - Sof5a 1 A KS 1198 

P' H. Mugla - Yerkesik - <;atakbagyaka 1 M 1968 VI 23 
P' re. Afyon - Suzuk - Yaylacllar M 1968 VI 72 
0" H. Fragment Kiitahya - Sabuncu - Sof53 4 M 1968 VI 35 
Mt li. Fragment Kiitahya - Sabuncu - Sofsa 7 M 1968 VI 36 
M2 re. Fragment Kiitahya - Sabuncu - SOf5a 1 M 1968 VI 37 
M2 re. Fragment Afyon - Suzuk - Yaylacllar M 1968 VI 73 
M! li. Fragment Afyon - Suzuk - Yaylacllar 2 M 1968 VI 7~ 
M:S re. Aryon - Suzuk - Yaylacllar M 1968 VI 76 
MS re. Aryon - Suzuk - Yaylacllar A AY 1/101,105 
MS re. Ankara - Kalecik - <;andlr M 1968 VI 3 
Ma li. Fragment Kiitahya - Sabuncu - SOfS3 1 A KS 1 / 1~6 
M li. Fragment Ankara - Golba~l - Zivra M [968 VI 586 
Jochbogen, H. Fragment Ankara - Golba'l - Zivra M 1968 VI 585 
UK-Fragment re. P4-Ms Kutahya - Sabuncu - Sof5a 1- M [968 VI 38 
UK-Fragment juv., 
Plo D2 li., D2-M2 Keim re. Afyon - SUl-uk - Yaylacllar M 1968 VI 77 
OIl? re. Kiltahya - Sabuncu - SOfS3 4 M 1968 VI 39 
012? re. Kiitahya - Sabuncu - Sofsa 4 M 1968 VI 40 
D4 1i. Afyon - Suzuk - Yaylacllar A AY 1189 
P" li. Fragment Afyon - Suzuk - Yaylacllar A AY 1/9 
Mtli. Fragment Kutahya - Sabuncu - Sofsa 1 M 1968 VI 3[ 
Mt li. Fragment Mugla - Yerkesik - <;atakbabaka 4 M 1968 VI 24 
M! li. Afyon - Suzuk - Yaylacliar M 1968 VI 78 
M21i. Fragment Afyon - Suzuk - Yaylacl1ar A AY 1/90 
Ma re. Fragment Aryon - Suzuk - Yaylacllar M 1968 VI 79 
M:s li. Fragment Kutahya - Sahuncu - Sofsa 1 M 1968 VI 42 

Zahlreiche Spliner obercr und unterer Zahne von den obigen Lokalitatcn. 

Nasale rc. Fragment Kiitahya - Sabuncu - Sof5a 4 M 1968 VI 43 
Schadelfragmcnt (Pa.rictalia) Ankara - Kalecik - <;andlr t M 1968 VI ~ 
Schadelfragmcnt (Occiput) Afyon - Suzuk - Yaylacllar 2 A AY 2/-
Scapula li. beschadigt Mugla - Yatagan - Yeni Eskihisar A EH 30/5 
Scapula li. din. Fragment Mugla - Ycrkesik - <;atakba~yaka M 1968 VI 25 
Scapula re. din. Fragmellt Mugla - Yerkcsik - <;atakbagyaka M 1968 VI 26 
Scapula rc. dist. Fragment Afyon - Suzuk - Yaylacdar M 1968 VI 80 
Humerus re. din. Fragment Ankara - Kalccik - <;andlr I M 1968 VI 5 
Humerus li. din. Fragment Ankara - Kalecik - <;andlr t M 1968 VI 6 
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Stuck 

Humerus li. prox. Fragment 
Humerus rc. din. Fragment 
Humerus re. din . Fragment 
Humerus li . dist. Fragment 
H umerus li. Fragment 
Radius li. 
Radius li. 
Radius, Ulna, prox. Frag. li. 
Rad ius li. Fragment 
Radius rc. prox. Fragment 
Radius li. prox. Fragment 
Radius li. prox. Fragment 
Radius re. prox. Fragment 
Radius rc. Fragment 
Radius rc . prox. Fragment 
Radius li. dist. Fragment 
Radius li. prOK. Fragment 
Ulna rc. prox. Fragment 
Ulna rc. prox. Fragment 
Ulna li. prox. Fragment 
Ulna li. prox. Fragment 
Ulna li. prox. Fragment 
Ulna li . prox. Fragment 
Radiale li. 
Ulnarc re. 
Carpale 3 re. 
Carpale 4 li. 
MC II-IV rc. 
MC II-IV l i. zum vorigen 
MC II li. prox. Fragment 
MC 11 rc. 
MC I I li . prox. Fragment 
MC If I rc. p rox. Fragment 
MC I I1 re. prox. Fragment 
MC 11 I li. prox. Fragment 
MC 11 I re. prox. Fragment 
MC III li. prox. Fragment 
MC III rc. prox. Fragment 
MC IV re. prox. Fragmcnt 
MC V rc. 
MC V re. 
MC V re. 
Femur re. dist. Fragment 
Femur li. prox. Fragment 
Femur li . dist. Fragment 
Femur li. prox. Fragment 
Fcmur re. Fragment 

Fundort 

Ankara - Kalecik - C;andl t 
Kutahya - Sabuncu - Sof~a 4 
Ki.itahya - Sabuncu - Sof~a 4 
Kiitahya - Sabuncu - Sof~a -4 
Mugla - Yerkcsik - C;arakbagyaka 
Mugla- Yan.gan - Yeni Eskihisar 
Ki.itahya - Sabuncu - Sof~a -4 
Afyon - Suz.uk - YaylaCllar 2 
Kiitahya - Sabuncu - Sof~a -4 
Kiitahya - Sabuncu - Sof~a I 
Kutahya - Sabuncu - Sof~a 5 
Kiitahya - Sabuncu - Sof~a 6 
Ankara - Ka!ccik - C;andlr 
Afyon - Suz.uk - Yayla.C1lar 
Afyon - Suz.uk - Yaylacilar 
Afyon - Suz.uk - Yaylacilar 
Kiitahya - Sabuncu - Sof~a 8 
Ankara - Kalecik - C;andlr 
Ankara - Ka lecik - C;andl r 5 
Ankara - Kalecik - C;andlr 
Kiitahya - Sabuncu - Sof~a 6 
Ki.itahya - Sabuncu - Sof~a -4 
Mugla - Yerkesik - C;atakbagyaka 2 
Afyon - Suzuk - Yaylac.Iar 
Kiitahya - Sabuncu - Sof~a -4 
Afyon - Suzuk - Yaylacilar 
Ki.itahya - Sabuncu - Sof~a -4 
Mugla - Yatagan - Yeni Eskihisar 2 
Mugla - Yatagan - Yeni Eskihisar 2 
Ki.irahya - Sabuncu - Sof~a -4 
Afyon - Suz.uk - Yaylacliar 
Afyon - Suz.uk - Yaylacilar 
Ankara - Kalccik - C;andlr t 
Ankara - Kalec ik - ~andlr 2 
Ankara - Kalecik - C;andlr I 

Ki.itahya - Sabuncu - Sof~a 1 
Afyon - Suzuk - Yaylacllar 
Ankara - Golba~l - Zivra 
Mugla - Y crkesik - ~atakbagyaka 

Kutahya - Sabuncu - Sof~a 

Kiitahya - Sabuncu - Sof~a 
Afyon - Suzuk - Yaylacllar 
Ankara - Kalecik - <;andl r 1 
Kiitahya - Sabuncu - Sofs:a -4 
Anka ra - Ka lecik - C;andl r 
Ki.itahya - Sabuncu - Sofs:a -4 
Ki.itahya - Sabuncu - Sofs:a 6 

Aufbcwah rung Nr. 

M 
A 
A 
M 
A 
M 
M 
M 
A 
M 
A 
A 
M 
A 
M 
M 
M 
A 
M 
M 
A 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
A 
A 
M 
M 
M 
M 
A 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 

A 
A 

M 

1968 VI 7 
KS 4/ 19 
KS 4/29 
1968 VI 44 
EI IOO 

1968 V I 21 
1968 VI 45 
1968 VI 82 
KS 4/376 
1968 VI 46 
KS Si lO 

KS 6/3 
1968 VI 8 
AY 1168 
1968 V I 81 
1968 VI 83 
1968 VI 47 
CA 
1968 VI 9 
1968 VI 10 
KS 6/ 18 
1968 VI 48 
1968 VI 27 
1968 VI 84 
1968 VI 49 
1968 VI 85 
1968 VI 50 
1968 VI 21 
E 30/2, 6, 9 
KS 41146 
1968 VI 86 
1968 VI 88 
1968 VI 11 
1968 V I 12 
CA 116 
1968 VI 51 
1968 VI 89 
1968 V I 587 
1968 VI 28 
1968 VI 52 
1968 VI 53 
1968 VI 87 
1968 VI 13 
1968 VI 54 
CA 
KS 4/ 11 5 
1968 VI 55 



Stuck 

Femur li. Fragment 
Femur rc. Fragment 
Patella li. Fragment 
Patella re. Fragment 
Patella li. Fragmcnt 
Patella li. Fragmcnt 
Tibia li. dist. Fragment 
Tibia E. dist. Fragment 
Tibia re. dist . Fragment 
Tibia E. din. Fragmcnt 
Tibia li . Fragment 
Tibia li. Fragment 
Tibia li. Fragment 
Tibia rc. Fragment 
Tibia li. din. Fragment 
Astragalus rc . 
Astragalus rc. 
Astragalus rc. 
Astragalus li., juv. 
Astragalus re. 
Astragalus rc. 
Astragalus rc. 
Astragalus rc. 
Astragalus rc. Fragment 
Astragalus re. Fragmcnt 
Astragalus rc. 
Calcaneus li. Fragmcnt 
Calcancus li. Fragmcnt 
Calcaneus li. 
Calcaneus rc. Fragment 
Centrale re. Fragment 
Centrale rc. 
Ccntrale li. Fragment 
Tarsale 4 li. 

MT IT li. prox. Fragment 
MT 11 li. juv. prox. Fragm. 
MT IV re. 
MT IV rc. prox. Fragment 
MT IV li . prox. Fragment 
MT IV Ii . prox. Fragment 
MT IV li. prox. Fragment 
Atbs Fragment 
Atlas Fragment 
Halswirbel Fragment 
Halswirbel Fragmcnt 
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Fundort 

Kiitahya - Sabuncu - Sof~a 4 
Kiitahya - Sabuncu - Sof~a 4 

Afyon - Suzuk - YayJacllar 
Mugla - Ycrkesik - <;atakbagyaka 4 

Kutahya - Sabuncu - Sof~a I 

Kiitahya - Sabuncu - Sof~a 7 

Afyon - Suzuk - Yaylacllar 
Kiitahya - Sabuncu - Sof~a 1 

Ktitahya - Sabuncu - Sof~a I 

Mugla - Yerkcsik - <;atakbagyaka 
Ankara - Kalecik - <;andlr 1 
Ankara - Kalccik - <;andl r 2 
Ankara - Kalecik - <;andlr 1 

Ankara - Kalecik - <;andlr 1 

Ankara - Kalecik - <;andlr I 

Ankara - Kalecik - <;andlr I 

Ankara - Kalecik - <;andlr 
Kiitahya - Sabuncu - Sofs:a 4 
Kiitahya - Sabuncu - Sofs:a 6 
Afyon - Suzuk - Yaylacllar 
Afyon - Suzuk - Yaylacllar 
Afyon - Suzuk - YaylaCilar 
Afyon - Suzuk - YaylaCilar 
Afyon - Suzuk - Yaybctlar 
Afyon - Suzuk - YaylaCilar 
Ankara - Golba~1 - Zivra 
Ankara - Golba~1 - Zivra 
Ankara - Kalecik - <;andlr 1 

Kutahya - Sabuncu - Sof~a 4 

Afyon - Suzuk - Yaylac!lar 
Afyon - Suzuk - Yaylac!lar 
Kiitahya - Sabuncu - Sof~a 4 

Kiitahya - Sabuncu - Sofs:a I 

Kiitahya - Sabuncu - Sof~a 1 
Kiitahya - Sabuncu - Sofs:a 1 

Afyon - Suzuk - Yayl::t.cllar 
Ktitahya - Sabuncu - Sofs:a I 
Ktitahya - Sabuncu - Sofs:a I 
Mugla - Yerkesik - <;atakbagyaka 1 
Ankara - Golba~1 - Zivra 
Ankara - Golba~1 - Zivra 
Ankara - Kalccik - <;andlr I 
Mugla - Yerkcsik - <;atakbagyaka 
Ktitahya - Sabuncu - Sofs:a 
Afyon - Suzuk - Yaylacllar 

25 

Aufbewahrung N r. 

M 1968 VI 56 
M 1968 VI 57 
M 1968 VI 90 
M 1968 VI 29 
M 1968 VI 58 
A KS 7/4 
M 1968 VI 91 
M 1968 VI 59 
M 1968 VI 60 
M 1968 VI 30 
A CAlvl5 
M 1968 VI 14 
M 1968 VI 15 
M 1968 VI 16 
M 1968 VI 17 
M 1968 VI 18 
M 1968 VI 19 
M 1968 VI 61 
A KS 6/ 12 
M 1968 VI 92 
M 1968 VI 93 
A AY 1/22 
M 1968 VI 94 
M 1968 VI 95 
A AY 1118 
M 1968 VI 588 
M 1968 VI 589 
M 1968 VI 20 
M 1968 VI 62 
M 1968 VI 96 
M 1968 VI 97 
M 1968 VI 63 
A KS 1/ 154 
M 1968 VI 64 
M 1968 VI 65 
M 1968 VI 98 
A KS 1/49 
A KS 1/43 
M 1968 VI 31 
M 1968 VI 590 
M 1968 VI 591 
M 1968 VI 103 
M 1968 VI 104 
M 1968 VI 101 
M 1968 VI 102 
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2.2.2. Weitere Gebillreste 

(M.Be s. Tab. I u. 2) 

Obere Pramolarcn: 

Es sind zwci pI vorhandcn (Taf.2, Fig. 9-1 1). Beide sind zweiwurzelig und mitte/
stark abgekaut. Bcide haben eine AuBen- und eine massive Inncnwand, die durch cincn 
schwlicheren Mctaloph vcrbundcn sind. Ein smwacher, gekerbtcr Protoloph ist nur bei 
dcm Zahn von Sof~a vorhanden. Beim Zahn von Yaylacdar t ritt dem vorderen Sporn 
der Innenwand keine Faltc der AuBcnwand mche gcgeniiber. Der auffall ig kurzc Para
sty I ist durch cin starkes Cingulum mit der Innenwand verbunden, das mehrere Spitzen 
tragt. Die Post fossette ist kurz und seid1t. Dcr Medisinus ist rief und mit Zcment ge
fullt. Ein kurzcs Crochet ist vorhanden. Die bciden Hocker der AuBenwand liegen eng 
beisammen, sind aber durch eine deutliche Rinnc getrennt. Dcr Paraconus ist sdlmaler 
und smarfer aIs der Metaconus. AuBen- und Innencingulum fehlcn. 

Die beiden p2 (Taf. 1, Fig. 11-13) reprascntieren sehr verschiedene Abkauungs
stadien, zeigen aber sonst nur wenige Untersmiede: Die AuBcnwand ist lang, mit einer 
geraden, senkre<:hten Hinterkante und einer leicht konvexen Vorderkante. Die drei 
Rinnen der Aufienwand sind fast gleim tief, die mittlcre ist etwas schmaler. Basal bIeibt 
nur die Parastylfurche erhalten. Nam dem langen, stark nam vorn gestrcckten Parastyl 
folgen zwci parallelc, gleich hohe und glcim brcitc Rippen, die eng beisammen stehen. 
Ein Mesostyl fchlt; das Metastyl bildet eine scharfe Kante. 

Die Querjoche konvergicren stark nach innen und treffen sim im Protoconus. Der 
Hypoconus ist kaum von diesem abgegliedert und steht weit und fre i nam hinten iiber. 
Unmittelbar hinter ihm erreicht die homste Erhebung der Cingulurnplatte fast die Hohe 
des Metalophs. Die vordere Protoconusfurme ist deutlim; Antecrochet und Cromet 
sind nicht erkennbar; die Crista ist kurz. Die hohe lnnenwand tragt lingual eine kriif
tige, scharfe Kerhe. Die Post fossette ist sehr weit, zweispitzig, aher seichter aIs der 
Medisinus. Innen- und AuBencingulum fehIen. Das hintere Cingulum erheht sich hoher 
iihcr die SchmeIzhasis als das vordere. Die Zcmentbi ldung ist hcim frischen Zahn stark, 
beim abgekauten feh!t sic. 

Das P3-Fragmcllt von YaylactIar entspricht weitgehend dem TypusexempIar. Es 
fehIt ihm die VergabeIung des Metalophs, die woh! als Ahnormitat gewertet werdcn 
muB. Die Innenwand des nicht mit Zement bedeckten Stiickes tragt zwei smarfe linguale 
Kerben, von denen die vordere der hinteren Protoconusfurche, die hintere der Ahgren
zung des Hypoconus clltsprimt. Die Postfossctte ist auch lingual nom sehr tief. 

Die p4 (Taf. 1, Fig. 14, 15) entsprechen den P3, haben aber, soweit crkcnnbar, ein 
smwaches Mesostyl entwickelt. Crochet und Antecrochet sind kraftiger, dafiir fehI~ 
cine Crista. Im Gegensatz zum p3 des Holotypus ist wie beim p3-Fragment eine kraftige 
hintere Protoconusfurche entwickelt, die aber von der vorderen Hypoconusfurche kaum 
gctrennt ist. 

Das Fragment eines D4 (Taf. 3, Fig. 7) zeigt gegeniiher den Molaren keine morpho
logischen Bcsonderheiten . Das AuBencingulum erstreckt sim direkt an der Smmelzbasis 
fast iibcr die ganze AuBenwand. 

Obere Mo l aren: 

Die Fragmentc oherer Ml und M2 (Taf. 1, Fig. 10, 16) zeigen nur wenige Abwei
chungen von den Molaren des Holotypus. Die AuBcnwand ist mcist weniger abgepla ttet 
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und gleimmaBiger gewellt. Mesost}'1 und Mctaconus sind meist nimt parallel; das Me
sostyl vcrdrangt dcn Metaconus von unten nam oben. 

Die oberen M3 (Taf. 3, Fig. 3-5) entspremen im Bau des Protolophs und des 
Medisinus im allgemeinen den iibrigen Molaren, dodl tritt als Folge der Abplattung 
des Protoconus oft nom eine dritte, linguale Protoconusfurme auf. Die AuBenwand 
zeigt eine besondcrs tiefe, oft zugesmarfte Parastylfurme und ein smarf, leistenartig 
nam auBen gekipptes Parastyl. Der Paraconus und der doppelt so breite Metaconus 
sind dagegen stark abgefladtt und bilden zwei kaum gegeneinander abgesetzte Wiilstc. 
Die Ectolophkante ist meist deutlich entwickelt. Labial vom Hypoconus ist der Ecto
metaloph von vorn und hinten krafcig eingesmniirt, wobei die hintere Furme basal 
labial am Talon vorbeizieht - ein bei Rhinocerotiden ungcwohnlic:hcs Verhalten. Der 
Talon ist relativ kurz und hom. Er kann sidt labial in ein kurzcs AuBencingulum fort
setzen. Eine vorderc H ypoconusfurdtc ist basal vorhanden. 

Untere Incisiven (Taf. 2, Fig. 7.8): 

Es sind keine Zahne vorhandcn, die morphologisch den vergroBerten ]t entspramen. 
Die Symphyse des adulten Unterkiefers uberragt die \'Qurzeln der D12 deutlim weit, 
dom sind in diesem Bereich keinc weiteren Z5hne angelegt. 

Unsidter bleibt die Deutung von zwei stiftformigen Zahncn mit langer \'(furzel 
und klciner Krone, die morphologisch weder den DI2 nom den II von Rhinocerotiden 
ganz entspremen. Der kleinere hat lwar eine morphologische Kronc, die aber keine 
Sdlmelzsdtidu mehr tragt. Seine Deutung als DII entspricht der geringeren GroBe. Ocr 
groBere hat eine bohnenformige Krone mit kraftigcm Schmelz. Die \'(furzel ist sdtwach 
gekriimmt; ihre Starke cntspricht dem Wurzelstumpf des DI~ im Unterkicfer. Abnut
zung ist nicht zu erkennen. 

Untere Pdimolarcn: 

Dcr juvenile Unterkiefer (Taf. 2, Fig. 3, 4) zeigt eincn gut crhaltenen, kraftig ab
gekauten, relativ groBen, zweiwurzeligen PI . Das entspricht der Entwicklungsstufe aller 
primitiven Rhinocerotinae. Die Krone cntsprimt morphologisch einem Pi!. nur ist die 
AuBenfurdte kaum entwickclt. Das Paralophid bildet nur eine kurze Schneide mit cineOl 
schlanken Vorderpfeiler. Die Trigonidrinne ist deudich und endet im Cingulum. Die 
Talonidgrube ist normal entwickelt und endet lingual an einem Cingulum rudiment. Dic 
Abkauung betrifft nur den hinteren Teil des Zahnes, so daB das Protoconid als sc:harfe 
Spitze herausgesdtliffcn ist. 

P, und Ps fehlen. Beide P., sind stark abgekaul (Taf. 2, Fig. I, 2). Sie lassen er
kennen, daB die Zahngruben hoch iiber der Basis enden . Die Talonidgrube ist cng, 
schlitzformig. Die AuBenfurche ist cicf, scharf und stark sdtdiggestellt; sic liegt weiter 
hinten als bei den Molaren. Weder Innen- nom AuBencingulum sind entwickel t. Die 
AuBcnfurcne kann mit Zement gefii ll t sein. 

Untcre Milchmolaren: 

Die Zahnreihen des juvcnilen Unterkiefers (TaL 2, Fig.3-6) zeigen eine sehr 
starke Zunahme der GroBe vom Do:! zum D I . AlIgemcin nillt die starke Smmelzrunze
lung auf. 

Der D2 laBt norn eine Spaltung des Paralophids erkennen. Von vorne innen schnei
det sich eine Rinne in das dicke, kegelformigc Paraconid ein. Dieses ist durch die Tri-
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gonidrinne und die smarfe, kdiftige vordere AuBcnfurme abgegliedert. Das Protoconid 
cndwint auBen ebenfalls kegelformig und hat cine gerundete Kante. Die Protoconid
falte bildct einen Tei l der fnncnwand und ist durch cine seichtc, aber smarfe Rinnc bc
grenzt, die Dimt mic cler Trigonidgrube zusammentrifft. Die AuBcnfurche ist oben tief 
und smarf, verflacht sich aber nam unten smIlel!. Die Talonidgrube ist schraggestellt, 
zugescharft mit steilcn Wandcn. Das Talonid ist kurz, cinfach gekrummt. Das Cingulum 
greift von vorn bis zur vordercn AuBenfurme auf die AuBenseitc uher; nam innen reicht 
cs nur bis ZUT Paralophidkerbe. 

Dcr Ds ist erhcblich groBce als clef D;? Die Paralophidrinnc liegt ganz auf der Vor
derscite, cs wird also der Paralophid- Vorderast rcduzicrt. Der Paralophid-Hinterast ist 
langer als beim D:!, aber ebcnso d ick und abgesdlOUrt. Die AuBenfurche ist starker 
schdiggestcllt und basal durtn einen Wulst der Protoconidbasis starker verflacht. Das 
Talonid ist langer, die Talonidgrube, vor allcm labial, sdirker vc rtieft und weniger nach 
lingual gcncigt. Das vorderc AuBencingulum fchlt fast ganz. 

Der D., ist nom graBer, vor aHem breitcr, und cntspcicht morphologisch den Mola
ren. Das Trigonid ist durch cine Erwcitecung der Trigonidgrube noch etwas nach vorn 
verHingert. Diesc hat einen rundlichen Boden l der lingual keinc Rinne bildet. Das Para
lophid ist lang und hakenartig zucUckgekrummt. Eine Protoconidfalte ist nicht aus
gegliedert. Die Protoconidkante ist stark gecundet. Eine vordere AuBenfurme fch It; 
die AuBenfurche ist tiefer als die bei Da und vor allem starker zugescharft. Das Talonid 
ist kiirzcr als bei den Molaren, abec wie bei diesen deutlich geknickt. Die Talonidgrube 
hat eine hakenfarmig geknickte, zugescharfte Tiefenlinie, d ie nicht nach lingual geneigt 
ist. Innece und auBere Cingula fchlen. Entlang der Schmclzbasis sind Wachstumsstorun
gcn, Vcrticfungen und Fehlstellen im Schmelz zu bcobachtcn. 

Un t ere M 0 I are n (Taf. 2, Fig. 1, 2, 5, 6, 12) : 

Kronenhohe und Zemententwicklung sind sehc variabel. Das Paralophid ist Iang, 
aber deutlich kiirzer als das Metalophid und fallt stark nach lingual ab, ohne aber mit 
dem Cingulum in Verbindung zu treten. Die Trigonidgrube ist tief, mit cinem nur 
schwach nach lingual geneigten Boden, der in eine stcile Rinne iibergeht. Eine Proto
conidfalte kann angedeutet sein. Die Protoconidkante ist gerund et und konvex vor
gewolbt. Die AuBenfurche ist sehr tief und smlitzformig zugcsmarft. Die Kerbe zwi
smen den Jomen ist meist sehr tief eingeschnitten. Das Talonid ist lang, da de r AuBen
schenkcl des Hypolophids stark gedehnt ist. Es ist winkelig geknickt und nimrnt von 
M, zu M:\ an Lange zu. Die Talonidgrube ist basal meist eng gekerbt und erst hahet
oben erweitert. Nur bei M :I kann sic einen flamen Boden haben. Thre Neigung nach 
lingual ist smwam. Die Cingula greifen nicht auf die AuBen- oder Innensei te iiber. 
Gelegentlim sind die Innenhocker durch seimtc Rinnen leicht eingeschniirt, dom kann 
yon einer Tendenz z ur Tndividualisierung nicht gesprochen werden. 

Das Nasale (Abb.I): 

2.2.3. Schadelfragmente 

(Tab. 4, Abb. I) 

Der Knomen ist vor der Naso-Frontalnaht abgebromen, dom ist der vorderc Teil 
der Begrenzung gegen das Maxillare erhalten. Der Knomen ist kurz, dreieckig und vorn 
zugespitzt. Er ist stark quer gewolbt und nahe der Mediane verstarkt, dom sind die 
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beiden Nasalia nicht miteinander vcrwachsen. [n der Uingsrichtung ist der Knochcn 
nicht gewOlbt. Seine Dicke nimmt nach hinten schnell zu und zwar auf die ganze Breite. 
Auf der Oberseite HHh sich im hintercn Teil eine nicht ganz vollstandig crhaltene An
schwellung erkennen, deren Oberflache schwach aufgcrauht ist. Weiter vorn ist die Ober
seite glatt. Sowohl die starke Reduktion der frci uber der Nasalincisur vorstehenden 
Spitze - sic erreid1t nicht ganz die halbe Lange des ganzen Nasale - wie auch die 
sehr dicke Gewolbekonstrukrion uber dem Maxillarc lassen auf eine Hornposition im 
hinteren Bereich der Nasalia schlicBcn. Vermutlich stellt die smwacne Rauhigkeit der 
Obcrflame einen juvenilen Hornstuhl dar - dafur sprimt auch die geringe Verzahnung 
der Nahte -, doch kann dieser auch noch etwas weitcr hinten gelcgen haben . 

.... ~v. 
Abb. 1. Hispa"oth~rium grimmi HeISSIG. Nasale re., Obermiozan Kutahya - Sabuncu - 5of~a, 
Bayer. Staatssamml. Palaont. hist. Geo!. 1968 VI 43, lis nat. GroBe. a. lateral, h. Quersdtnitt 

in der in a. bezeimneten Ebene. Die wcit gestreute Punktierung zei~t die Ausdehnung 
der Jeimt aufgerauhten Oberflame. 

D a s z w e i t e Se had elf rag men t umfaBt einen Teil des ruckwartigen 
Smadeldames und laBt zwei weit getrennte Cristae parietales erkcnnen. die nach hinten 
nicht mehr konvergieren. Zudem erfolgt nam hinten eine starke Verdickung des Kno
chens. die auf eine Annaherung an die Crista occipitalis schlieBen lark Die Unterscite 
zeigt den Abdruck der Hirnoberscitc, dodt ist fur eine Deutung zu wenig erhalten. 

D a s d r i t t c Se had elf rag men t bcstcht aus einer Hinterhauptsplatte mit 
den Condylen. Diese sind zicmlich stcil gcstellt und durch ein groBes, oben gcrundctes 
Foramen magnum weit getrennt. Vom Oberrand des Foramcns strahlen zwei dicke, nam 
oben divcrgierende Wulste und dazwischen eine scnkredltc, smwachere Mittelleiste aus. 
Die Crista occipitalis bildct zwci rcla[iv schwame Flugel, die seitlich etwas herunter
gezogen sind. Dadurch erhalt der Oberrand des Hinterhauptes einen gerundeten UmriB. 
Die Gesamtform ist mehr hoch als breit. Die beiden Cristae parietales sind nicht er
halten, konnen aber nid1t sehr weit getrennt gewescn sein. 

2.2.4. Unterkiefer 

(Taf. 2, Fig. 1,2, Abb. 2) 

Der adulte Unterkieferas[ ist sehr vollsdindig, wahrend yom juvenilen nur wenig 
erhalten ist. Die Lage der im Symphysenbereich erhaltenen Medianlinie erlaubt cs, [rotz 
cler starken VcrdrUckung im hinteren Teil des Corpus, auf einen relativ wciten Offnungs
winkcl der beiden 1\Stc zu schlieBen. Das Corpus ist relativ niedrig und massiv und 
nimmt von hinten nach vorn stark an H6hc ab. Der Unterrand ist gehogen und geht 
ohne Knick in die Symphysc Uher. Der Anstieg des Ramus erfolgt crst in einigem Ab
stand hinter dem M3 und ist smwach gebogen . Trorzdem ist der Angulus nom kraftig 



Tabdle 1. MaRe (in mm) am OberkiefergebiS venmiedener Elasmotherini 

Hispa- Beger- Belia- Caemtn-
Hispanotherium grimmi notheri"m thtrium jetlina todon 

matri- boriss- eau ca- oettin-
1968 VI 1968 VI O,chi tense 1) iaki !) siea genae 

32 67 
PI L (20) 21 16 20 

Bv - 18 - 15 
Bh 23 23 25 19 
H (25) (23) - 20 

1968 VI 33 1968 VI 22 

po L 27 29 29 24 23 
Bv 32 35 36 31 27 
Bh 34 38 39 35 28 
H (42) - - (35) (30) 

Holo-
typus 

po L 26 32 25 26 
Bv 39 45 39 35 
Bh 40 45 39 33 
H (44) - (42) (37) 

1968 VI 2 1968 VI 23 1968 VI 72 
P' L 34 30 36 32 - (34) Bv 50 51 52 50 45 (41 ) Bh 49 - (~~) 48 36 -H - - - - (50) 

M'L 40 40 34 Bv 58 49 42 Bh 51 43 41 
1968 VI 37 

MOL 42 45 (40) 37 52 (40) 43 Bv 53 - - 46 58 47 45 
Bh 48 - 46 51 (40) 42 
H (47) (60) - (48) - (54) (55) 

1968 VI 3 AY 1/ 101 1968 VI 76 
MS L 41 52 56 (44)') 44 

Bv 47 55 58 50 .) -Bb 34 37 41 30 .) 30 
H (40) 64 (60) - (35) 

diagon . 53 59 61 50 .) 48 
H-Talon 24 17 17 10 
1) Typusscl"ic; 2) aus BELlAJEVA 1971; S) aus OSBORN 1924; 4) nam CRUSAFONT &. VILLALTA 1947. 

lrano-
therium Belia~etlina 
mongo- ttle ayai 
lieme S) 

BP-687 

23 
30 
31 
!4°1 

Holotyp 

32 31 
42 45 
- 43 
- 58 

1968 VI 602 

42 39 
45 --

45 
44 
-
-
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Tabelle 2. MaBe (in mm) am UnterkiefngebiB von Hispanother;um und anderen Elasmotherini 

Hispanotberiltm grimmi H ispa- Beger- Belia- Catmen- Beiiajwina tekkar.ai 
1968 VI 77 1968 VI 38 notherium thtrium je'fJina todon Milchzahne, iso . 

juv. adult matri- boriss- callsa- oettin-
tense 1) iaki!) sica 

1968 VI 603 
re li 

genae 

P' L 14 16 12 
Bv 9 13 7 
Bh 9 14 12 

0, 0, P, P, 0, 1868 VI 604 

PlO, L 24 23 20 21 (25) -
Bv 12 12 16 13 - -

Bh 14 15 16 16 - 14 

H 15 14 23 24 - 17 

0 , 0 , P, P, P, 
P, Ds L - 34 25 27 24 

Bv 15 15 18 18 16 
Bh - 18 19 18 19 
H - 17 (20) 33 25 

AY 1/9 AY 1/89 1968 VI BP BP 
0, P, p. 0, P, 0, 0, D. 607 608 721 722 

PlO, L 38 27 31 38 26 30 30 33 35 35 34 33 
Bv 18 21 - 20 18 19 17 15 20 19 21 18 

Bh 21 (22) 24 21 19 20 19 17 20 20 20 18 
H 22 - - 18 (25) - - 13 21 20 23 15 

1968 VI 24 1968 VI 41 1968 VI 610 

MI L 39 (33) - - 36 36 33 36 
Bv 22 - - - 23 25 21 23 
Bh 24 - 22 22 25 25 23 35 

H 31 - - 30 23 (35) 21 (25) 

1968 VI 78 AY 1/90 
M! L (40) 48 - 39 53 44 28 

Bv - 29 28 29 - 24 20 
Bh 24 (~;) - 28 23 26 21 
H - 31 - (60) (30) 25 

1968 VI 79 
M, L 48 - 46 

Bv 26 29 27 
Bh 22 

(}S) 
25 

H 28 28 

!) Typusserie; 2) aus BELlAJEVA 1971. 
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Tabelle). MaSe (in mm) am Unterkiefer von Hispanoth~rium grimmi 
und anderen Elasmotherini 

Hispanotherium grimmi Beljajevina Begertherium I) 

1968 VI 77 1968 VI 38 
juvenil adult 

II - Ms - 270 - -
P:-Ms - (187) - (240) 

PlO, - Pl O, o 93 - P!-D" 79 P 85 

MI- M 3 - 120 - (130) 

Symphysenlange - (96) 105 ') 94 

Symphysendicke - 25 39 ') -
Symphysenbreite min. - (62) 71') 71 

5ymphysenbrcitc max. - (70) 75 ') 81 

Hohe des Corpus am P2 - 4J 55 ') 48 

Hohc des Corpus am P"/M1 (59) 67 74 73 

Hohc des Corpus am M3 - 81 - -
Dicke des Corpus am Pt - 35 30 -
Dicke des Corpus am P"/M1 (33) (38) 30 -
Dicke des Corpus am Ms - (39) (35) -

I) aus BEUAJEVA 1971; 2) aus BORISSIAK 1938. 

Tahell e 4. Ma6e an 5dtadelfragmenten von Hispanotherium grimmi und Vergleidustiicken 

H isp. grimmi 
BeJiajevina 1968 VI Begertherit4m 

43 caucasica 

Nasalia Gesamtlange (150) - (200) 

Nasalia Lange der frcien Spine 56 - ( 110) 

Nasa lia Rrcite ilber der Incisur (88) 96 95 

Nasalia, Dickc an der Naht, vorn 18 - -
Nasalia. Dicke an der Nahr, hinten 28 - -

1968 VI 4 

Minimale Distanz der Parietalcristac 41 - -
A AY 21 

Hintcrhauptshohc 166 - -
Hintcrhaupt, Hohc uber dem Oberrand 

des Foramen magnum 130 - -
Hinterhaupt, Breite maximal (145) - -
Hinterhaupt, Brcite oben (120) - -
Breite uber die Condyli (104) - -
Rreite : Hohe des Foramen magnum 29, 27 - -
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entwickelt. Die Symphysc ist flam lOffelartig nach vorn ausgebreitet, wie bei alien primi
ti yen Rhinoccrotinac. Sic tdigt keine vergroBerten Incisiven; nur die \Vurzel eines, 
offenbar persistenten, D12 ist erhalten. Seine Position nahe der Mediane widerspricht 
clieser Auffassung nid1t, da die Verbreitcrung der Symphyse im Laufe cler Ontogenic 
die Position der DI., nicht verandert, so daB, wenn die definitiven I., auftreten, diese 
seitlich cler DI" dUr<hbrechen. Wie bei anclercn Rhinocerotinae, deren I., nicht mehr zur 
Entwicklung gelangen, ist cler Vorclcrrand cler Symphysenplatte abgeru'fldet und lateral 
nach hinten gezogen. Die Kantcn des Margo interalvcolaris sind daher verkiirzt und 
stark gebogen. Die Oberseite cler Symphyse ist flach konkav, die Unterseite ebenfaIls 
sc:hwac:h gewolbt mit einer leichten Kante in der Mecliane. Das Forarnen mandibulare 
liegt wenig unterhalb der Zahnbasen; das For. rnentale liegt wie der Symphysenbeginn 
bei P, . 

10 cm 

10 cm 

,- ---,-,~-.- b 

- _____ l~ ......... ~~.~t~~·~~~··~~·:~y.-.~7.>, 
---------- _____ ~.~:. / .. . . ...... )0 ...... _ __ ". 

~ 
Abb. 2. Hispanotherium grimmi H EISSIG, Untcrkicfcrfragment, Obermiozan, 

Kiitahya - Sabuncu - Sos:fa, Bayer. Staatssamml. Paiaont. hist. Geol. 1968 VI 38, verkleinert. 
a. lateral, h. okklusal mit zeichnerism rekonstruierter linker Kieferhalfte. 

2.2.5. Beziehungen und Vcrgleidle 

Extremitatenreste sind nur von wenigen Elasmotherini bekannt. Ihre Merkmale 
haben sich als recht einheitlich innerhalb der ganzen Gruppe erwiesen. Daher sollen die 
wesentlimen Vergleiche hier auf Schadcl- und GebiBreste beschrankt werden. 

Die Zugehorigkeit zu den Elasmotherini ist aufgrund der GebiBmorphologie. der 
Hornposition und des Vordergebisses gesichert. Innerhalb des Tribus sind die ahnlichsten 
Formen im Oberrniozan zu finden, alle jiingeren Arten haben hoherc Zahnkronen, ein 
starker spezialisiertcs Kronenmuster und eine extreme Hornposition. 

B 19 3 
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Von den obermiozancn Formen smeidet Caementodon oettingenae H EISSTG 1972 
fur eine cngcre Vcrknupfung aus, da diese Form eine a nd ere Entwicklungsrichcung cin
gcsmlagen hat und zudem klciner und weniger spezial isicrt ist. 

Es blciben: Iranotherium mongoliense (OSBORN 1924), Hispanotherium matri
tense (PRAOO 1863), Begertheri"m borissiaki BELIAJEVA 197 1 und Beliajevina caucasica 
(BORISSIAK 1935). 

Uoter diesen Formen ist die Hornposition bekannt bei lranotherium~ Begertherium, 
BeiiajcfJina und clef vorliegendcn Form. I. mongoliense hat cin terminales nasales Horn, 
das geht eindeutig aus cler Form def Nasalia hcrvor, :luch wcnn dcren ObcrfHime voll
kommen glatt is[. Ein Vergleidt des Sdtadcls mit dem von I . morgani aus dem Pliozan 
von Maragha zeigc nicht nur eine vo ll ig identische Konstruktion der Nasalia, sondcrn 
.um die gleime hohe Aufwelbung der Jombegen, die d.s Sm.dcld.m uberr.gen. I. mon
golieme ist damit nicht von I. morgani generisdt getrennt zu halten. Die GebiBmorpho
logie rechtfertigt lediglich eine ardiche Abtrennung. 

Begertherium hat kein nasotcrminales Horn, doch liegt der H ornstuhl vor dem 
Hincerrand der Nasalincisur, wahrcnd cr bei dcr vorliegenden Form dahintcr liegt. 
AuBerdem ist das Nasale nicht so stark rcduziert wie das vor liegende. 

Bei Beliajevina caucasica liegt cler Hornstuhl als kuppelformige Anschwell ung un
mittelbar vor cler Nasofrontalnaht. also etwa wie bei clcr vorlicgcndcn Form odcr etwas 
weiter hintcn. 

Die Un t e r k i e fer for m und das V 0 r d erg cbi B sind bekannt von Belia
jevina, Begertherium. Hispanotherium matritense und der vorlicgcnden Form. Belia
jevina hat ein hohes, schlankes Corpus mandibulac und eine .. normalc", wcnig vcr
breiterte Symphysc mit geraden Kantcn des Margo imera lveola ris und groBen 12 zwi
sdlen denen klei nerc 11 Iiegen. BegertheriJtm hat einen niedrigen, massiven Unterkiefer 
mit schwach vcrbrcitcrter Syrnphysc und rudimentaren I oder D J. Symphysenbcgi nn 
und Ansatz des Ramus st immen mit der vorliegenden Form uherein. Die Kanten des 
Margo interalv. sind weniger gekrummt als bei cler vorl iegenden Form, die Symphyse 
ist weniger verbreitert . Das Corpus mand. ist bei der vorliegenden Form und bci 
Hispanotherium matritense ctwas hoher und schlanker als bci Begertherium. Im Gcgen
satz zu H . grimmi hat Hispanotherium matriteme rcduziertc aher funktionsHihige I:? 

Die 0 her e n P r a m 0 I are n sind von alien Formen hekannt. Der pi stimmt 
im G rundhau hei alien Formen ubcrein, nur hei Beliajevina ist er etwas langer und 
zeigt keinc Trennung von Para- und Mctaconus. Die ubrigen Pramolaren zeigen, soweit 
mehrere Stu<ke ciner Art vorliegen, eine crhchliche Variabilitat, die die Brauchbarkcit 
der heobachtcten Unterschiede stark cinsduankt. Nur wenige Mcrkmale konnen daher 
als typisch fur die eine oder andere Art angesehen werdcn. 

Beliajevina caucasica vereinigt die primitiven Merkmale des K ronenrnusters, die sich 
bei den anderen Formen vereinzelt finden . Die Hohc der Kronen i.ihertrifft zumindest 
die geologisch. alte ren Studte der ubrigen Arten. 

Der stark ahgckaute p-& von lranotherium mongolicnsc laBt keine bcsonderen 
Merkmale mehr erkennen. 

Begertherium unterschcidct sich von alien anderen Formen durch eine weniger hohe 
hintere Cingulumplatte, ein besonders langes Crochet und einen hrei teren Metaconus
wulst . 
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Hispanotherium matritense hat einen sdirkeren, weiter hinten liegenden Metaloph. 
Dadurch ist die Postfossette weiter nach labial gedrangt. Auch der Kulminationspunkt 
der hinteren Cingulumplatte liegt weiter labial. 

BeL Hispanotherium grimmi ist keines dieser Merkmale vorhanden. Die Pramo
laren stehen in der Form Beliajevina sehr nahe, doch ist zumindest bei einigen Stiicken 
die Kerbung der Innenwand geringer, wodurch sich die Arc auch von Iranotherium 
mongoliense und Hispanotherium matritense untersmeidet. Das kUrzere Crochet und die 
hohere hintere Cingulumplatte sind Unterschiede gegenUber Begertherium. 

Die 0 b ere n M 0 I are n sind im Bau einheitlicher und weniger variabel als die 
Pramolaren. H. grimmi hat starker verflachte Rippen der AuBenwand und cinen lingual 
abgeplatteten Protoconus. Dieses letzte Merkrnal tritt auch bei Iranotherium mongo
liense auf, das aber im Ubrigen durch tiefe und scharfe Furmen auf der AuBenwand 
von alien anderen Arten abweicht. 

Die un t ere n Ba eke n z a h n e zeigen, soweit sie bekannt sind, bei H. 
grimmi und matritense das kUrzeste Paralophid, bei Beliajevina das Hingste. Beliajevina 
fallt darliber hinaus durch die starke Schragstellung der Joche auf. Vor allem der 
Hypolophid-Innensmenkel der Molaren ist stark nam hinten gestredn. 

Begertherium stirnrnt in den hier besprochenen Merkrnalen gut mit H. grimmi Uber
ein. H. matritense zeigt an den meisten Molaren eine Tendenz zur Individualisierung 
der Innenhocker, die bei H. grimmi und bei Begertherium voll ig fehlt. H. grimmi unter
smeidet sich von H. matritense weiter durch die rasmere GroBenzunahme der Milm
molaren von vorn nam hinten. Die Zahnkronen sind bei H. grimmi im allgemeinen 
hoher als bei H. matritenseJ doch kommen Obersdtneidungen vor. 

Die G e s a m t b ewe r tun g muB, wegen der Uniforrnitat und Variabilitat der 
Backenzahne, bevorzugt Schadelbau und VordergebiB beriicksichtigen. Damit sind Belia
jevina caucasica und I ranotherium mongoliense sicner ausgeglicdert. Damit sind Sonder
merkmale dieser Formen, die starke Scnragstellung des Hypolophids der unteren Mola
ren bei Beliajevina und die smarfen Rinnen der AuBenwand bei I. mongoliense hoher 
zu bewercen, als Sondermerkmale der ubrigen Formen. Das wird dadurch unters trichen, 
daB diese Merkmale innerhalb des verbleibenden Formenkreises nicht mehr auftreten. 

Die Arcen H. grimmi und B. borissiaki zeigen eine intermediare Hornposition, sind 
aber im ubrigen deutlicn im Gesimtsscnadel verschieden. Damit ist simer, daB die Art 
grimmi nicht zu Begertherium gestellt werden kann. Da von Hispanotherium matritense 
aber noch keine Reste des Gesichtsscnadels vorliegen, bleibt die Stellung der Art grimmi 
zu dieser Gattung provisorisch; die GebiBreste allein bieten auf keinen Fall genUgend 
Unterschiede zur Aufstellung einer neuen Gattung. 

2.2.6. Extremitatenreste 

(Abb. 3-25, Tab. 5-18) 

Phalangen und Sesambeine sind nirgends im Zusammenhang erhalten. Da dies aum 
fUr den iiberwiegendcn Teil des Vergleicnsmaterials zutri fft, wird von ihrer Bearbeitung 
abgesehen. 

Fur die Vergleidte der Ubrigen Knodten werden, soweit verfugbar, die rezenten 
Arten Didermocerus sumatrensis (FISCHER), im folgenden abgckiirzt D.s .• Rhinoceros 

B 19 3' 
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tmicornis L. t im folgenden abgckiirzt R . u. und Diceros bicornis (L.). abgckiirzt D. h., 
herangezogen. Von fossil en Formen sind insbesondcre die Elasmotherini von Interesse. 
Extrernitatenknochen sind bekannt von Caementodon oettingenae HEISSIG, abgekiirzt 
C. 0., Beliajevina caltcasica (BORISSTAK). abgekiirzt B. c. und Elasmotherittm caucasicHm 
BORISSIAK, abgekiirzt E. c. 

2.2.6.1. V 0 r cl ere x t rem ita t. pro x i m a I 

(Abb. 3-7, Tab. 5-8) 

Sea p u I a (Tab. 5) : 

Scapulae fossiler Rhinoccrotidac sind selten vollstandigcr erhalten; nur cler distalc 
Gelenkkopf ist etwas widcrstandsfahiger. Daher fchlt fossiles Vergleichsmaterial weit
gehend. Zum Verglcich werdcn D. s. und die Abbildung von B. c. (Abb. 3) herangezogen. 

Tabelle 5. MaBe an def Scapula von Hispanotherium grimmi (in mm) 

Fundstelle Ycni Eskihisar <;a[akbagyaka 
McBstrt.'ckc EH 30/5 1968 VI 25 

Gro!her Durchmcsscr der Gclcnkpfannc 64 70 

Klcinstcr Durchmcsser der Gelcnkpfanne 54 64 

Dicke (mcdiolatc ral) am Gelenkkopf 55 65 

Brcite am Collum 81 (103) 

Das vollsdindigste vorliegende Stuck von Yeni Eskihisar hat zwar stark zerstorte 
R iinder im proximalen Bereidt. dom lassen sid. die Proportionen nom ctwa fcsts tcllen. 
Es ist wie bei B. c. lang und sddank. Der craniale Absdmitt der LateralfHiche ist schmal, 
wahrend sich der caudale nadl proximal starker verbreitcrt. Bei cler breiteren Scapula 
von D. 5. verh ii!t es sim umgekehrt. Umfang und Ansatzbreite der Cartilago scapulae 
lassen sim nimt fcststellen. Die Facies serrata umfaBt eine sehr groBe Flame und ist 
scharf abgegrenzt. Uber die Hohe der Spina Hilh sich nidus sagen. Die Tuberositas 
spinae ist schwach verdickt. Die craniale Muskelleiste der Spina ist smwacher als bei 
D.s., erhebt sich kaum uber die Fossa infra spinam und ist auf den distalen Tei l der 
Spina beschrankt. Der Margo ccrvicalis ist nicht verbreitert und [ragt keinc laterale 
Muskelleiste. Daher ist die Incisura scapulae fladl und unscharf begrenzt. Die Muskcl
ieiste des Margo thoracicus ist deudidl, aber ehenfa lls schwad.er als bei D. 5. 

Bei allen Exemplaren des dismlen Gelenkkopfcs ist die Pfanne \Vie bei D. s. mchr 
gerundet. nicht so stark gestrcckt wie bci primitiveren Rhinocerotidac. Eine Incisur fehIt. 
Das Tuber scapulae ist dick und nicdriger als bei B. c. Der Processus coracoides ist kurz 
und weit vom Rand der Gelcnkpfannc entfernt. Die Muskelle isten des Margo thoracicus 
verstarken sich am Rand der Gelenkpfanne zu einem schmalen, meist gegabelten Knoten, 
der D. s. fehlt. 

Im Gegensatz zu D. s. endet die Spina im Bercich des Collum scapulae mit fl acher 
Abdachung und erreicht den Rand der Gelellkpfanne nicht. Von ihrem Ende zieht eine 
Leiste bis nahe an den Tuber scapulae, urn dann scharf nach caudal zum Rand det 
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Gelenkpfanne abzubiegen. Diese Leiste kommt aum bei andcren Rhinocerotidac vor, ist 
aber normalerwcise nimt mit der Spina verbunden. Caudal von dieser Leiste liege am 
Rand des Gelenks nom ein weitcres Knotmcn, das bei D. s. den Endpunkt der Spina 
bildet, hicr aber isoliert in. Das Foramen, das caudal vom distalen Ende der Spina liege, 
hat etwa dicsclbe Lage wie bci D. s. 

Die starkc Verschiebung der Spina nach cranial kommt aum B. c. zu . 

Humerus (T.b.6. Abb. 3): 

'" 

• 
b 
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Abb. J . H;spanother;um grimmi HEISSIG, Humerus re., dist Fragment, Obermiozan, 
Ankara - Kalccik - <;andlr, Barer. StaatssammJ. PaHiont. hist. Geol. 1968 VI 5, 

lIs nat. GroBe. a. cranial, b. lateral. 

Proximal: Das proximale Brumstiick zeigt den Hinterrand des Gelenkkopfes, von 
dcm etwa zwei Drittcl crhalten sind. Seine Wolbung ist Rach, etwa wie bei R. It. Die 
Aufstiilpung des Lateralrandes ist starker, ctwa wie bci D. b.; bei D. s. fehlt sic. Wie 
be; R. 11. und D. b. "eht dcr Caud.lr.nd des Kopfcs nur smw.m libcr dos Collum libcr. 
Im Gegensatz zu alIen drei Vcrgleichsarten endet die von der Tuberositas deltoidca zum 
Kopf ziehcnde Crista anconaea nicht lateral am Kopf, sondern nahe der mediocaudalen 
Ecke. Zwischcn ihr und dem latcralen Rand des Kopfes Jicgt ein kdftigcs kleines Tuber
culum, das sich wegcn der schlechtcn Erhaltung nicht homologisieren HHh. Es konnte sich 
um einen Forts:uz des Tuberculum majus caudale handeln. 

Distal: Die Tromlea bie[c[ generell wcnig Untersmeidungsmoglichkei[en. Bei den 
Rhinocerotinae bcsteh[ die Tendenz, die caudale Kante des lateral en Rollkammes ab-
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zusmwamen. Bei den vorliegcnden Stiicken ist sic, wie aum bei C. 0" noc:h ziemlich 
markant. Der lateral clavo" liegcnde Tcil des lateralcn Rollkammes ist abgeflacht. 

Wie bei alien massiv gcbauten Formen ist die Fossa olccrani breit, queroval, wiih
rend sic bei schlanken Forme" wic C. o. und D. s. homoval ist. Auch das smwamere 
Vorragen des mcdialen Epicondylus uber die F. olecrani gegcniiber C. o. und D. s. ent
spricht dem breitcren, massiveren Bau. Im Gegensatz zu alien anderen Rhinoccrotiden 
liegt def media le Bandhodccr wcitcr proximal als die mediale" Rugositaten des Epicon
drlus. Wie bei C.o., aber aum bci cinigen Aceratherini, ist die distale Narbe des late
ralen Epicondylus von dessen lateraler Narbe durm eine breite Rinne getrennt, wahrcnd 
die Narben bei den Rhinocerotini eine gcmeinsame Kante bilden. Von der latera len 
Narbe geht nam proximal die Crista epicondyli lat. ;lUS, die bei den vorl iegenden 
Stiicken, wie bei alien massiv gebautcn Formen kurz ist und proximal mit einem Zapfen 
endet. Die vom cr:l11iaien Rand derselben Narbe ausgehende Lciste, die den proximalen 
Rand der Fossa radialis bildct, is[ als scharfe Leisrc emwickelt. lhre Verbindung mit 
der Narbe bildet einen klcincn Hockcr. Das entspricht ctwa C.o., doch hat diese Art, 
gemaB ihrem schlanken Wuchs. eine lange, IcistcnfOrmige Crista epicondyli lat. 

Smart : Der auffalligste Untersmied gegeniiber den Rhinoccrotini ist die t icfe Lage 
der Crista deltoide., die auch llORISSlAK (1938 : 23) bei B. c. bcschreibt. Dem entspricht 
iluf der Media lseite cine tiefe Lage der Tuberositas teres. Das unterhalb von dieser ge
legene Foramcn ist in seiner Lage sehr variabel. Vom proximalcn Bereich des Schaftes 
ist nichts crhalten. 

Tabetl e 6. MaSe am Humerus von Hispanothtrium grimmi (in mm) 

MeRstrecke 
1968 VI 1968 VI EiIOC KS 4 KS 4 

5 7 19 29 

GroSte Breite am Caput - 98 - - -
GroRtc Breite der 'froeblea 81 - - 91 -
GroBrc Breite der din. Epiphyse 11-1 - - - -
Tide der Trochlea medial 70 - - - -
Tiefe der dist. GelenkfHiche lat. 76 - - - -
Kleinste Tiefc der Trochlea 41 - - 45 -

GroBte Tide der dist. Epiphyse med. 92 - - - -
GroBte Tiefe der din . Epiphyse lat. 84 - - - -
Kleinstc Breite des Schaftes 52 - SS - 42 

Kleinne Tiefe des Schaftes SO - 53 - 39 

Zum Namweis von Form- oder G roBenveranderungen zwischen den verschiedenen 
Fundstellen reimt das Material nicht aus . 

Ra diu s (Tab. 7, Abb.4-6): 

Die Proportion en sind massiv, abcr nicht verkiirzt. am ehcsten mit D. b. vcrglcich
bar. Der Schart ist im Vergleich zu den Gelenkcnden schl.nk. 
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T.b.H. 7. MaBe am Radius von HispanothtriNm grimmi (in mm) 

Fundstelle Yeni Sofs:a <;andlr Yaylacllar Soff' 
Eskihisar 1968 VI 1968 VI 1968 VI 1968 VI KS5110 1968 VI 

Mc6stredte 21 45 8 82 a 81 

GroBtc Lange 330 305 

Biologische Lange 305 290 

Breice der prox. Epiphyse 79 87 90 83 96 81 

Tiefe der prox. Epiphyse 59 58 57 63 60 
Brcite der prox. GdenkfHiche 79 84 87 79 94 79 
Tiefe d. prox. Gelenkflache, medial 48 49 47 52 
Tide d. prox. Gelenk£lame, Mitte 37 32 40 

Tide d. prox. Gelcnk£lache, lateral 33 29 42 

1968 VI AY I KS 4 
83 68 376 

Kleinne Breite am Smaft 46 54 59 47 

Kleinste Ticfc am Schaft (30) 37 38 33 
Breire der dist. Epiphyse 83 93 
Tiefe der din. Epiphyse 52 52 (58) 
Breire der din . Gelenkflame 63 76 
Breite der Radi:tlefHidae 39 43 
Breitc der Intermedium-Flame 34 38 
Tidc der din. Gelenkflache 36 42 (45) 

Proximal : Entsprechend der Trcxhlea humeri ist die Asymmetrie der proximalen 
Gelenkflache stark. Thr lateraler Abschnitt wird durm die stark konkave Einwolbung 
der lateralen Gelenkflame fur die Ulna eingeengt. Dicse Einsmnurung ist bei den Rhino
cerotini smwamer j bei B. c. ist sie wie bei den vorliegenden Stuckcn stark. Der Hinter
rand der Flame lSt, wic aum bei B. c., stark w-formig ausgebumtet, wahrend er bei den 
Rhinocerotini fast gerade ist. Abstand und Form der GclenkfHimen fUr die Ulna sind 
schr variabel. 

Auf der Vordcrscite liegt unminelbar unter dem Fuhrungskamm der GelenkfHiche 
einc tiefe Narbe, die wohl der Tuberositas radii cntsprimt. Sie ist als tiefe Grubc ent
wickelt und liegt bei f/. grimmi wie bei B. c. in der Mitte, wahrend sie bci andcren 
Rhinocerotidac (auRer Elasmotherini ?), soweit sic auftritt, weiter medial liegt. 

Dcr lateralc BandhOcker ist sehr kraftig entwickelt. Gegen die rauhe craniale Flame 
ist er durm cine Rinne abgcsetztj nam hintcn iiberragt er die konkavc Gclenkflame fur 
die Ulna und cine daruntcrliegende tiefe G rube. Meistens sent er sim in eine dicke 
Lcistc his un tcr diese Grube fort. Der mcdialc Bandhoc:ker ist starker als bei den Rhino
eerotini und etwas nam hinten geriickt. 

Von der craniomedialen Kante des Kncxhens geht cine rauhe Leiste aus, die im 
oberen Viertel des Knomens an einer ovalen Narbe endet, die in ihrcr Lage etwas variiert 
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und manmmal mchr auf die Vorderscite, rnanmrnal mchr medial ruckt. Dcm cmsprimt 
bei B. c. "a long rugosity along the medial border" ( BORISSJAK 1938: 25). Die Narbe 
isr bei den meisten Rhinoccrotidae num vorhanden, dom geht die Kante distal clavon 
wciter. Die Narhe entspricht wohl cler Ansatzf1achc des M. brachialis; sic ist bci den 
Acerathcriinae groBer und flamer und liegt mchr auf clef Vordcrseite. 
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Abb. 4-6. HispallolheT;um grimmi H EISSIC, Radius. 

-4, Radius li., doral, Obcrmiozan. Kiitahya - Sabuncu - Sof~a. 
Bayer. Staamamml. Palaont. hist. Gco!. 1968 VI 45. 

5. Prox. Fragment rc., Obermio7an, Ankara - Kalccik - <;andlr, Bayer. Staatssamml. 
PaJiiom. hist. Gco!. 1968 VI 8, a. cranial. b. proximal. 

6. Radius li ., distal, Obcrmiozan, Mugla - Yatagan - Yeni Eskihisa r, Barer. Staatssamml. 
PaHiont. hist. Gcol. 1968 VI 21, alle 1/ 3 oat. GroBe. 

Smart : Diescn Verhilrnissen entspricht die starkere Rundung der Medialseite des 
Schaftcs, die erst weit distal wieder eine Kante cntwickelt. Die Anlagekante fur die 
Ulna ist lang, markant und einfadl. Sic beginnt proximal nach einem relativ kurzen 
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Spatium interosseum und zieht meist ohne Unterbrechung bis ins untere Drittel des 
Knochens. Dort liegen mehrere variable Unterbrcdtungen. Lateral vom proximal en Ende 
cler Kante liegt meist ein Foramen nutritium (bei einem Stuck medial). Bei den meisten 
Rhinocerotini ist das Spatium interosseum Hingcr. Bei den Aceratherini besteht zusatz
lich eine Tendenz zur Uingstcilung der Kante in ihrem proximalen Abschnitt. 

Distal: Die Gelenkflache fur das Radiale besteht vorn aus einer weiten, konkaven 
Mulde und einem nach hinten daran anschlieBcnden scharfen, breiten Wu lst, dessen hin
terer Fortsatz stark nach proximal umgeschlagen ist. Diese Verhaltnisse sind in ahnlicher 
\'\'eise bei D. b. entwic:kelr, was wohl auf cler AhnlidIkeit der Proportionen beruht. Bei 
den meisten primitiveren Rhinocerotidae ist die Mulde enger und der Wulst breiter und 
£lacher gewolbt. Bei dem Bruchstuck von Yaylacdar ist die konkave Wolbung nom 
starker ve r£lamt. 

Die Gelenkflame fur das Intermedium ist brciter und flamer gewolbt als bei D. h. : 
bei dem Stuck von Yaylacdar ist die Verflachung noch starker. Die Anlagerungsflache 
fur die U lna zeigt keine Besonderheitcn, cine GclcnkfHiche fur das Ulnare ist nicht vor
handen. 

Form- oder GroBenveranderungen von ciner Fundstelle zur anderen lassen sich am 
vorhandenen Material nichr sicher nachweisen. Das groBte Stuck stamme von Yaylacllar, 
doch ist auch das Stuck von <;andlr ziemlich groB. Das kleinere Stuck von Yaylachar 
srammt aus einer tieferen Fundsmicht und gibt dam it keinen Hinweis auf die Varia
bilitat. Zwismen den Stu&.en von Yeni-Eskihisar und Sof\,a bestehen erhebliche Propor
tionsuntersmiede, die nom nidlt gcdcutet werden konnen. 

U I n a (Tab. 8, Abb. 7): 

Bei keinem der Stucke ist das Olecranon erhalten. Aum vom Smaft ist nur das 
proximale Drittel vorhanden. Das distale Ende fchlt uberhaupt. 

Tabelle 8. MaRe an der Ulna von Hispanothcrium grimmi (in mm) 

Fundstellc <;andlr <;andlr <;andlr Sof,. <;atak- Yayla-

CA 1968 VI 1968 VI KS 6 bagyaka cl lar 
1968 VI 1968 VI 

MeRstredtc 9 10 18 27 82 b 

Hohe der Cochlca 65 

Hohe d. lat. Gclenkfl. r. d. Radius 38 36 34 

Brcice des Radio-Ulnar-Gelcnks 72 66 

Brcite der Cochlea im Bereich 
dcs laceraIcn Fortsatzes 42 H 45 38 

Ticfc vom Proc. anconacus 
zur Hinterkantc, nach DUERST 87 

Die Synovialgrube der Comlc:t ist etwas deutlimer begrenzt aIs bei den rezenten 
Rhinoccrotini. Bei anderen fossilen Formen ist sic aber nom ausgepragter. Die Cochlea 
ist relativ smmal und hat einen groBen, lateral am Processus anconaeus vorbeiziehenden 
Fortsatz. Die beiden Processus coronoides springen nur wcnig vor. 
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Abb. 7. Hispanotherium grimmi HEISS IG, Ulna H. prox. Fragment, Obcrmiozan, 
Afyan - Suzuk - Yaylacllar 2, Bayer. Sta:ltsamml. Palaom. hist. Geol. 1968 VI 82 h, 

lis oat. GroBc, a. cranial, h. lateral. 

Die beiden GelenkfHimen fur den Radius sind, im Gegensatz zu den rezenten Acteo, 
immer deutlic:h gctrennt, wenn auch die Breite des Zwismcnraumes stark variiert. Ihrc 
Kantcn mit der Cochlea bilden, wie bei D. s., einen remten oder spitzen Winkel, wah
rend def Winkcl bei alien Formcn mit vcrkiirzten Extremitiiten stumpf ist. Unterhalb 
vorn Processus coronoides lateralis verlauft cine kraftige Rinnc, die bei den meistcn 
Rhinocerotidae schwamer cntwickelt ist. Sic ist aum von B. c. besmricben. Der Proc. 
coronoides medialis Hiuft distal in einc flUgela rtigc Kante aus, die aber smwacher und 
kUrzer ist a ls bei den Rhinoccrotini. Die auf der Medialseitc der Kante geJegcne Narbe 
fehlt im Gegensatz zu den rezenten Rhinocerotini. Nahc dem proximalen Ende der 
Anlagerungskante fu r den Radius liegt bei dem Stuck von <;atabagyaka ein Foramen. 
Diescs liegt bei den Rhinocerotini am dista len Ende der Kan te des Proe. coronoidcs 
med. , bei den Aceratherini entspricht die Lage dem vorliegenden StUck. Die Anlage
rungskante fUr den Radius ist kraftig und ungeteilt. 

2.2.6.2. Car pu s u n d Met a car pus 

(Abb. 8-18. Tab. 9-11) 

Die Carpalknochen sind im ganzen gesehen hoch und massiv. Die Proportionsver
anderungen zwismen den einzelnen Fundstellen lassen sich besser bcurteilen als bei den 
weniger gUt erhaltenen Langknomen. 

Ra d i a I e (Abb. 8) (Breite 71. Hohe lat. 52. H. Mitte 42. H. med. 67. Tiefe. 
Mitte 50. B: T der Radius-Fae. 51 : 45. B: T der Carpale- I-Fae. 11 : 19. B : T der 
Carpale-2-Fac. 30 : 31, B : T der Carpale-3-Fac. 27 : 29, B : H der dist . In termedium
Fae. 17 : 7) : 

Wie bei alien Elasmotherini ist der hintere Absmnitt der proximalen Intermedium
Facette du rdl einen abgeflamten Hacker ersetzt, der n i.cht iiberknorpclt war (SLODKE

W,TSCH 1923. Taf. 1. Fig. 2 h. halt den Hocker fur eine schlecht erhaltene Gelenk
fHiche) . Wie bei den iibrigen Elasmotherini ist auch die distale Gelenkflache fUr das Inter
medium seh r klein. 
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Abb. 8. HijpanOlherium grimmi HEISSfG, Radiale li., Obermiozan, Afyon - Suzuk - Yaylacllar, 
Baycr. Staatssamml. Palaont. hi St. Geol. 1968 VI 84, tIt nat. GroBe, 

a. dorsal, b. volar, c. diStal. 

Die Gelenkflame fur den Radius zeigt unter den Elasmotherini sehr marakteri
stisme Unterschiede : Bei C. o. ist die konkave Wolbung breit, die Dorsovolaramse 
gerade. Bei den anderen Formen ist die Flache aum dorsovolar smwach, konvex ge
wolbt. Bei B. c. ist die konkave Wolbung smrnaler und tiefer, der davor liegende Wulst 
wird breiter. Zugleim bildet der Medialrand der konkaven Flame eine sehr hoch auf
ragende Spitze. Bei H. grimmi ist der Wulst nom breiter, wodurch die ganze Gelenk
!Hime breiter wird. Das trifft nach der Abbildung SLODKEWITSCHS auch fur E. c. zu, 
doch ist hier der Wulst aum besonders hoch. 

Die distalen Gelenkflamen sind tief und relativ schmal wie aum bei E. c.; bei B. C. 

und C. o. sind sic breiter und weniger tief. Dabei ist, soweit erkennbar, allen Formen 
gemeinsarn, daB die Carpale-2-Facette dorsovolar nimt ganz gleichmaBig durchgewolbt 
ist, sondern vorne verflacht ist und weit auf die dorsale Flache hinaufzieht. Die Quer
wolbung dieser Flame ist gegenuber C. o. verstarkt, die dorsovolare Wolbung smwamer. 
Die Carpale-3-Facette ist deutlich dorsovolar konvex, dom fehIt eine konkave Quer
wolbung. wie sic C. o. zeigt. Die dorsovolare Wolbung geht, wie bei E. c., ohne Knick 
in den aufwarts gebogenen hinteren Abschnitt der Flame uber. Bei alien anderen Grup
pen der Rhinocerotidae, aber aum bei C. o. ist bei der Hinterabschnitt scharf gegen 
die Gbrige Flache geknickt. 

Die Tubera der Dorsalseite sind flacher als bei 8. c. Auf der Riickseite ist bei alien 
Formen oberhalb des Anlagerungshockers fur das Intermedium eine tiefe Grube mit 
mehreren Foramina entwickelt. Mit Ausnahme des machtigen Medialtubers ist die Hin
tcrflache zwischen den Gelenk!Himen smwam ausgehohlt. Der Lateralfortsatz ist dick 
und oh ne Besonderheiten. 

Das Intermedium fehIt. 

U I n are (Abb. 9) (1968 VI 49, Breite 34, Tiefe medial 37, Hohe vorn 39, 
H. Mitte 35, Tiefe der Ulnafac. 24, B : T der Carpale-4-Fac. 24 : 23, Abstand der bei
den Intermedium-Fac. 8, Hohe der proximalen 6, Hohe der distalen 10): 
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Das einzige Stuck von Sof~a ist auffallend klein, kleincr :lIs bci B. c. Es hat, im 
Gcgensatz zu den meisten anderen Rhinoccrotidae kcinen drcieckigen, sondern cinen 
viercckigen Grundrifi, weil d ie Tubera cler Lateralseite weit auseinander geriickt sind. 
AuBer dieser Eigenheit entsprimt der Bau wcitgehcnd B. c. 
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Abb. 9. Hispanotherium grimmi HE ISS1G, Ulnarc rc., Obcrmiozan, Kijtahya - Sabuncu - Sofc;a. 
Bayer. Staatssamml. Palaom. hist. Gco!. 1968 VI 49, I /~ nat . GroBc, 

a. dorsal, h. medial, c. di stal, d. lateral. 

Die U lna-Facette ist tid und schrnai und la teral noch starker abgestutzt als bci 
B. c., C. o. und E. c. Die Accessorium-Facette ist dagegen nodl ubee das latcrale Ende 
der Ulna-Facette hinaus verHingert wie bci C. o. und den Rhinocerotin i. Dagegen ist 
diese Flache bei B. c. gleichlang, bei E. c. kii rzer als die Ul na-Facette. Die Carpale-4-
Facette ist breit, dreiedtig und zylindrisch dorsovolar konkav. Sic ist weniger breit als 
bei B. c. 

Von den beiden Gelcnkflachen fUr das In tcrmcdium ist die proximale, wie bei alien 
Elasmothcri ni nicdr ig, saumformig, die distale hoch, halbkrcisformig und schrag nach 
hintcn gcruckt. Sie bildct wic bei den mcisten Elasmotherin i nur einen stumpfcn \Xfinkel 
mit der Carpale-4-Facctte, wahrend der \XTinkel bei den iibrigen Gruppen der Rhino
cerot idae etwa rechtwinklig ist. 

Die Dorsalflache tragt cin kraftiges, rundliches Lateraltuber, das durch einen sdtma
Iell \'\fu Ist mit der Basis der Accessorium-Facette verbunden ist, dic ebenfalls cincn 
rundlichcn Hocker bilder. Diescr ist wicdcr durch einen \'\fulst mit cinem weitercn, 
mediovolarcn Tuber verbunden. Die beiden volaren Tubcra sind bei den Rhinoceroridac 
scl ten so stark getrennt. Bei C.o, und B, c. gehen sic unmittelbar ineinander iibeL Das 
vordere Lateralruber fehlt bei B. c. fast ganz, bci C. o. kanll cs schwam vorhanden sein. 

Car p a I e 3 (Abb.10) (1968 VI 85, Brei ,e vorn 42, Hohe vorn 37, Hohe 58, 
Ticfe 84, Tiefe des Bogens 55, B : T der MC Ill-Fac. 39 : 40, B : H des volaren Fort
sa,zes 19: 25) : 

Dcr Knochen ist dem der Rhinocerotini sehr ahnl ich . VOIl E. Co liegt keine Be
schrcihung vor. 
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Der wichtigste Unterschied gegenuber den Rhinocerotini ist die Verschmalerung der 
Carpale-2-Facette nach hinten. Dazu kommt, daB die MC II-Facette weiter nam hinten 
reicht, wahrcnd bei den Rhinocerotidae im allgemcincn bcidc FHimcn mit ciner gcmcin
sa men Hintcrkante absmlieBen. Diese beiden Merkmalc stimmen bei B. c. und C. o. mit 
dem vorlicgendcn Stuck uberein . 

b 

Abb. 10. Hispanotherium grimmi HEISSIG, Carpale 3 rc., Obermioz.an, 
Aryon - Suz.uk - Yaylacllar, Bayer. StaatssammJ. PaHiont. hist. GeoJ. 1968 VI 85, 

I / ! nat. GroBc, a. medial, b. lateral, c. dorsal. 

Der Volarfortsatz ist beim vor liegenden Stiick spitz, bei den Rhinocerotini da
gegen breit, schaufclformig. 

Die Radiale-Facette ist, wie bei B. c., stark nam vorn gekippt und geht fast ohne 
Knick in ihren volaren Fortsatz tiber. Im Gegensatz zu C. o. und den Rhinocerotini ist 
sie deudim quer konkav aber nicht dorsovolar konvex. Die Intermedium-Facette ist 
vorn smmal und geht fast oh ne Torsion in den breiten, flach gewolbten hinteren Ab
schnitt tiber. Die Carpalc-4-Facette steht stcil und ist oben breiter als unten. 

Die beiden medialen GelenkfHichen liegen etwa in einer Ebene. \'(fie bei C. o. und 
B. c. bilden sic keine Kantc, sind aber vorn durch eine ticfe Incisur getrennt. Wie bei 
C. o. ist die fur das Carpa le 2 dorsovolar konkav, die fur das MC IT konvex. 

Die MC III-Facette ist im Verhaltnis zur Tiefe breit. Wie bei B. c. ist sie maBig 
dorsovolar konkav und etwas smwacher quer konvex. Bei C. o. und den Rhinocerotini 
ist irn allgerneinen die dorsovolare Wolbung vicl starker. die Querwolbung noch 
schwamer. 

Car p a I e 4 (Abb. 11) (1968 VI 50, Breite 56, H6he 43, Tiefe 76, T. lat. 60, 
Vol.rtuber (B : H ) 34 : 18, Intermedium-Fac. (B : T) 27 : 29, Ulnare-Fac. (B : T) 
35 : 31, B : T der MC IIl-Fac. 20: 23, B : T dcr MC IV-Fac. 33 : 34, B : T der MC 
V-Fac. 19: 30): 
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Der Knomen ist, wic bei alien Elasmotherini, relativ breit und niedrig. Auf der 
Vorderseite ist, wic bei C. o. und B. c. cin smarf bandformigc5 Medialtuber, abeT nur 
die Andcutung cines Lateraltubers vorhanden. 

Abb. 11. Hispanotherimn grimmi HE1SS1G. Carpale 4 li., Obcrmiozan. 
KUtahya - Sabuncu - Sofs;a. Baycr. Staatssamml. PaHiom. hist. Geo!. 1968 VI SO, 

lit nat. GroBc, ' a. dorsal, h. distal, c. proximal. 

Die Intermedium-Facette ist dorsovolar doppelt gewolbt, wobei die dorsalc, kon
kave Wolbung im Gegcnsatz zu Hispanotherium matritense viel smwamer is[ als die 
volarc, konvexe. Die FHiche ist im Verhliltnis zu der fur das Ulnare schmal und tief, 
was bel B. c. und C. o. weniger. bei E. c. starker ausgepragt ist. Bei den Rhinocerotin i 
ist die Flame im allgemeinen viel breiter. 

Die Ulnare-Facctte iSt, wie bei al1en Elasmotherini, weitcr auf die DorsalfHime 
heruntergczogen als bei den Rhinocerotini. Sie ist tief, dreieckig und einfach zylindrisch 
gewolbt. Sic ist gegen die Intermedium-Facette durch eine kraftige Kantc begrenzt, die 
Yorn und hinten je a n einer deutlichen Incisur endet. Bei den Rh inocerotini lInd C. o. 
fehIt die hintere Incisur. 

Die Abgrenzung der Carpale-3-Facette gegen die MC I I I-Facette ist nicht erkenn
bar. Dagegen ist zwismen der MC 111- und der MC IV-Facette eine kraftige Stufc 
entwickclt. Dic MC IV-Facette ist grofi, rechtccki g und kraftig sattelformig gewolbt. 
Die MC V-Facette ist schmal. aber sehr ticf und dorsovolar stark gewolbt. Eine Ver
bindung mit einem Fortsatz der U lna re-Facette ist bei den Elasmotherini (aufier Caemell
rodon ?) nicht vorhanden, wahrend er bei fast alien Rhinocerotini zumindest innerhalb 
der Variationsbreitc liegt. 

Der Volarfortsatz endet mit einer breitcn, eunden Sdteibe, die sidt auf der Ober
seite in einen smmalen, hohen Grat bis zum Hinterrand der lntcrmedium-Facette fort 
setzt. 

Das widtt igste Merkmal des Metacarpus iiberhaupt ist die besonders smwame 
Querwolbung dee proximalen GclenkfHime des MC 11, obwohl diese FHime relativ 
smmal ist. Dagegen ist diese Flache bei den Rhinocerotini smmal und kraftig quer 
konkav, bei den Aceratheriinae breit. Dieses Merkmal ist bei den vorliegenden Stiicken 
wie bei C. o. stark ausgepragr, bei B. c. ist es etwas smwacher, bei lranorherium nom 
starker entwickelt. Die dorsovolare Wolbung der Flache ist dagegcn meist starker als 
bei den Rhinocerotini. Bei den vorliegenden Stiicken, vor allem bei denen von Yayla
c!lar, ist sie relativ smwach. 
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Metacarp a le II (Tab. 9. Abb. 12. 13): 

Tabelle 9. Ma6e am MC IT VDn Hispanotherium grimmi (in mm) 

Fundstelle Yeni Eskihisar Sof~a Yaylacllar 

1968 VI KS4 1968 VI 1968 VI 

MeBStrec:ke 21 30/9 146 86 88 

GroBte Uingc 148 144 162 

Breite der prox. Epjphvse 37 38 40 
Tide der prOK. Epiphyse 29 28 37 38 
Breite cler Carpale-2-Facene 28 30 33 

Tiefe der Carpale-2-Facene 29 28 37 35 
Gesamthohe der lat. GelenkfHimcn vorn 16 18 
Gesamthohe cler lat. Gelenkflamen minI. 11 14 10 
Gesamthohe der lat. Gelenkflamen hinten 14 19 
KleinSte Breite am Smaft 28 29 34 
Kleinste Tiefe am Schaft 17 17 17 
Ercite der dist. Rolle 30 29 36 
Tide der dist. Rolle 35 34 41 
GroBte Breite der dist. Epiphyse 34 32 43 

12 

Abb. 12, 13. H ispanother;um gr;mm; H EISSIG, Metacarpal ia. 
12. Metacarpalia 11, Ill, IV re., zusammeI?gehorig. Obermiozan, Mugia - Yatagan - Yeni 

Eskihisar. Bayer. Staatssamml. Palaont. ~ ist. Gcol. 1968 VI 21 , dorsal, li t nat. GroBc. 
13. MC 11 re ., Obermiozlin, Afyon - Suzuk - Yaylacllar, Bayer. Staatssamml. 

Palliont. hin . Geol. 1968 VI 86, I / ! n:u. GroBe, a-c. Proximalende, a. lateral, h. medial, 
c. proximal. d. Distalcndc, vola r. 
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Die Carpale- I -Faceue ist, wie bci alIen Rhinoccroti nae, groB und lappenfo rmig, 
stark gegen die Ca rpalc-2-Faccttc abgewinkclt und weir nam hilltcn gcruckt. Bci B. c. 
und lranolherium ist sic kleincr und wcnigcr stark abgcwinkelt. Die Carpale-3-Facct(c 
ist groB. cinhcitl idt und sch r stc il gcstellt. IhfC dorsovolarc \Volbung ist nu r smwam 
konkav. D ie MC Ill-Facette ist dagegcn klein und liegt fast in einer Ebene mit cle f fur 
das Carpale 3. 

Dcr Schaft ist glatt, wcniger abgcplattct als bei B. c. und lranotherium. Obcrhalb 
clef d istalcll GclcnkfHidlc bi ldet er Yorn zwei sdlwachc Tubercula am Latcral- und 
Medialrand und hintcn jc eine randliche Lcistc, die aber den Rand clef GelenkfHichen 
niche erreimen. 

Die dista le Gclenkrolle hat einen besonders schwadlCn Kamm, wahrend er bei 
B. c. sehr kdiftig entwick.elt ist. Die Riickseite der Flame ist bei dem Stuck. von Yeni 
Eskihisar smrag, bei dem Stuck von Yaylacliar, wie bei B. c. gerade abg(.'Stutzt. 

Die Stuck.e von SoflJa und Yeni Eskihisar entspremen sim etwa in Form und GroBe. 
Die Stucke von Yaylacllar sind dagegen groBer und massiver. Die proximalc Gclcnk
flame ist breitcr. smwamer gewolbt und liiuft hinten spitz zu. Die lateralen FHimen 
sind gegen d ie Car pale-2-Facettc wcnigcr sta rk abgcwinkcl t. Der Smaft ist sta rker 
gcbogen. 

Metacarpale III (Tab. IQ, Abb.12, 14, 15) : 

Tabelle 10. Ma Be am MC III von Hispanotherium grimmi (in mm) 

Fundsrc ll c <;andl r Ycni Sof~a Yaylacdar Zivra 

1968 VI Eskihisa r 1968 VI 1968 IV 1968 IV 30/6 1968 VI 
McBstrcckc 11 12 21 51 89 587 

GroBtc Lunge - - 168 170 - - -
Mediale Lunge - - 160 160 - - -
Breite dcr prox. Epiphysc (45) 46 45 45 46 - -
Tide de r prox. Epiphyse 40 40 36 39 40 - 38 

Breite der Carpale-3-Facette - 32 28 31 31 - -
Tide der Carpalc-3-Faccttc 39 38 33 35 37 (41 ) 37 

Abst:lnd de r bcidcn MC-IV-Fac. 12 9 7 9 S 0 -
Klcinstc Dreite am Smaf[ (36) 37 37 37 36 41 36 

Kleinste Tiefe am Smart - - 17 18 19 - -
Breite der disc. RoUe - - 41 42 - - -
Tiefe der dist. Rolle - - 37 36 - - -
Brcite der disr. Epiphyse - - 50 51 - - -

Das MC III bietet kein Mcrkmal , das sich gcncrcll zur Untcrschc idung der Elasmo
thcrini von anderen Gruppen eignet. Bei cler vorliegenden Art entspricht der Knomen 
in G roBe und P roportion en etwa dem MC I I I von Didermocems sansaniensis. D ie wich
tigsten Untersmiede von dieser Art sind: Die stark ere K ippung der hintercn MC l V
Facette nam oben, die starke Langssrreckung dcr dorsomedialcn Tuberositas im proxi
malen Abschnitt des Schaftes und die scharferc und wen igcr glcichmaBigc Krummung 
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der distalen Gelcnkrolle, die zudem auf der Ruckseite zwei tiefe Incisuren tdigt. Von 
B. c. untersmeidet sich Hispanotherium grimmi durch die etwas starkere Verhreiterung 
des Knochens nam distal, durdl die geringere Ahflamung und eine starkere dorsovo]are 
Wolbung der Carpalc-3-Facette. Bel den Stiicken von Sof~a und Yaylacliar ist auBerdem 
die Carpale-4-Facette deutlich vergroBert. lm Gegensatz zu B. c. iibereagt dee Roll 
kamm die distale Gelenkrolle nur wenig. 

Abb. 14, 15. Hispanothtrium grimmi HEISSIG, Metacarpalia Ill. 

H. Prox. Fragment re., Obermiozan, Kutahya - Sabuncu - Sof~a, Bayer. Staatssamml. 
PaHiont. hist. Geol. 1968 VI 51, lI t. nat. GroBe, a. volar, b. lateral, c. medial, d. proximal. 

15. Distalende des MC HI, Abb. 12, Obermiozan, Mugla - Yatagan - Yeni Eskihisar, 
Bayer. Staatssamml. Palaont. hi$[. Gco!. 1968 VI 21, 1/ 1 oat. Gro6e, volar. 

Wie auch bei den iibrigen Knochen ist die GroBenzunahme nur beim Stuck von 
Yaylactlae deutlich. Es lassen sich aber auch einige geringe morphologische Verande
rungen beobachten: Die Carpalc-4-Facctte ist bel dem Stuck von <;andu, wie bei B. c., 
smmal, dreieckig. Bei dem Stuck von Sofs:a ist sie breiter, trapezformig, urn bei dem 
Stuck. von Yaylacllar nom breiter zu werden. Eine ahnlime Entwick.lung macht die vor
dere MC IV-Facette durch, die sich gleichlaufend verbreitert. Dabei nimmt dee Abstand 
zur hinteren MC IV-Facette ab, bis die beiden Flamen bei dem Stuck. von Yaylacllar 
miteinander verschmelzen. 

Dee volare Hacker zwischen dee Carpale-3-Facette und dee hinteren MC IV-Facette 
ist bei den Sti.icken von <;andtr, wie bei B. c., stark entwickelt. beim Stiick von Sofp 
schwach, bei den Sti.ick.en von Yeni Eskihisar nom schwacher. Bei den Stucken von 

B 19 4 
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Zivra und Yaylacllar fehlt er ganz. Dafiir verbreitert sich cine Narbe, die lateral 
unterhalb dicses H6diers liegt. deutlidl. Sic is[ bei dem Stuck von Sof~a seno" wescntlim 
groBer als beL den 5tiickcn von c;andlf und Zivra. Bei dem Stiick von Yaylacllar ise 
sic gegeniiber dem StUck von Sof~a nur mche smwadl vergroBcrt. 

Metacarpale TV (Tab. I!, Abb.!2, 16,!7): 

Auc:h dieser Knomcn laBt sich nur smwer von den Rhinocerotini unterscheiden. 
Meist ist die GclenkfHiche flir d:l. s Carpale 4 breitcr und wcniger tief als bei den Rhino
ccrotini. Trotzdem habcn die bciden medialen Gelenkflamcn cinen groBeren Abstand, 
weil die dorsale weniger in die Tiefe gestreckt ist. Da in diesen Punkten abee untcr den 
Rhinocerotini eine beachtlimc Merkmalsst reuung hcrrscht, sind dicsc Merkmalc nur be
smrankt brauchbar. 

Abb. 16, 17. Hispanotherium grimmi H EISSIG, Mctacarpalia TV. 

16. MC IV re., prox. Fragment, Obermiozan, Mugia - Yerkesik - C;atakbagyaka, 
Bayer. Staatssamml. PaHiont. hist. Gcol. 1968 VI 28, I/ '! nat. GroBc, a. proximal, h. mediaL 

17. MC IV li. dcsse lben Individuums wie 1968 VI 21, Dista lcnde, volar, Obcrmiozan, 
Mugla - Yatagan - Yeni Eskihisa r, MTA, Ankara, 30/2, 1/ '! nat. GroBe. 

Tabelle 11. MaBe am MC IV von Hispanotherium grimmi (in mm) 

Fundstelle Yeni Esk ihisar <;atakbagyaka 
30/2 1968 VI 1968 VI 

McBstrecke 21 28 

Lange 140 144 
Breite am proximal en Kopf 33 36 34 
Tiefe am proximalen Kopf 34 36 36 
Breitc der Carpale-4-Facette 32 31 30 
Tiefc der Carpale-4-Facettc 30 35 34 
Abstand der beiden MC III -Facetten 10 6 
Kleinste Breite am Smaft 27 27 
Kleinste Tiefe am Smart 17 16 
Breite der distalen RoBe 30 30 
Ticfe der distalen RoUe 31 31 
Breitc der distalen Epiphysc 36 36 
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Die Carpale-4-Facette ist dreieckig mit einer sehr markanten Spitze nam hinten. 
Die Dorsalseite ist breiter als bei B. c. und Hispanotherium matritense. Die Wolbung 
der Flame ist dorsovolar sehr gering. Vor allem dee nam Iatcrovolar abgebogene Lappen 
ist, im Gegensatz zu H. matritense, smwam entwickelt. Bei B. c. ist die Flame in beiden 
Richtungen smwacher gewolbt. 

Von den medialen Facetten fur das MC In ist die vordere etwas Dam oben ge
wendet und nur wenig in die Tiefe gestreckt. Die hintere ist, im Gegensatz zu den mei
sten Rhinocerotini, dcutlich nam unten gewendet und ganz oder fast ganz von der 
Carpale-4-Facette getrennt, aber nicht so weit wie bei H. matritense. Der Abstand der 
beiden Flachcn ist meist groB, dom zeigt die Verwachsung der entsprechenden Flachen 
am MC III von Yaylactlar, daB auch Stucke mit geringcrem Abstand vorkommen 
musscn. 

Die Gelenkflame fUr das MC V ist klein aber deutlim erkennbar. 

Der Smaft ist smmal und weniger abgeplattet als bei B. c. Oberhalb der Distal
rolle tragt er medial cinen dicken Hocker, lateral eine scharfe Leiste. 

Die Distalrolle ist wesentlim. starker schrag gestellt als bei B. c. Der Hinterrand ist 
sc:hrag abgestutzt. Der Kamm ist sehr vicl schwacher als bei B. c. Im Gegensatz zu 
B. c. ist die Distalrolle gegenuber dcr Rolle des MC 111 schmaler, was auf eine starkere 
Monodactylie-Tendenz hinweist. 

Metacarpale V (1968 VI 52, Abb.18, L 21, B 19, T 28,1968 VI 53, L 28, 
B 19, T 29,1968 VI 87, L 31, B 24, T 31): 

Der Knochen hat die fur dreizehige Rhinocerotidae typisme Form. Er ist zu einem 
kurzen, zapfen- oder pfirsichkernformigen Rudiment geworden, das allerdings nom eine 
sehr groBe GelenkfHiche fur das Carpale 4 und eine etwas kleinere fur das MC IV hat. 
Die groBe GelcnkfHichc ist sehr stark dorsovolar konvex, mit schrag verlaufender Wol
bungsachse. Die klcine ist nicht gewolbt, band- oder saumformig und etwas nam hinten 
gcriickt, wahrend sic bei B. c. weit vorn liegt. Der nam distal gerichtete Teil des Kno
chens tragt im hinteren Teil eine kleine aufgesetzte Spitze. 

Abb. 18. Hispanotherium grimmi HEISSIG, Metacarpale V re., Obermiozan, 
Kiitahya - Sabuncu - Sofs:a, Bayer. Staacssamml. Palaont. hist. Geol. 1968 VI 52, 

I f ! nat. GroBe, :l. lateral, b. medial, c. proximal. 

B 19 4' 
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2.2.6.3. Hi n t ere X t rem ita [ pro x i m a I 
(Abb. 19. Tab. 12- 14) 

Femur (Tab. 12): 

Das vorliegende Material ist so bruchstiickhaft, daB kaum Vorstellungcn uher die 
Proportionen gewonnen weeden konncn. Dcr Knochen smeint ctwas smlanker zu sem 
als hei D . b. Gegeniiber D. h. und R. tt. erscheint cler Smaft mche gerund et. 

Tabelle 12. MaSe am Femur von Hispanotherium grimmi (in mm) 

Fundstclle Kiitahya - Sabuncu - Sof~a 

KS 41 1968 V I 1968 VI 1968 VI 

MeBstrcckc 11 5 54 55 57 

Venikaldurchmesser des Caput 68 74 

Tiefe des Caput 76 81 

GroBtc Becite des Caput 88 87 

Klcinstc Becite des Schaftes 54 

Klcinstc Tide des Schaftes 57 (51) 

Proximal: Beide isolierten Femurkopfe haben eine sehr charaktcristische, ovale 
Form, die auch BORISSIAK bei B. c. beschreibt. Wie bei dieser An ist die Fovea capitis 
eng und tief. Das Coll um ist jedoch etwas besscr ausgcpdigt. Vom Trochanter major ist 
nichts erhaIten. 

Schaft: Der Trochanter minor ist bei einigen Stiicken teilweise erhalten. Er bi ldet 
einen langgestreckten, nur schwach vorragendcn \'(fuist. Die starker vorragende obere 
Panie ist nicht erhalten. Sein Unterrand liegt etwa auf der Hahe des Oberrandes des 
Trom. tertius oder etwas haher. Das wird bedingt durm die tiefe Lage des Tram. ter
tius. die auch die Rhinocerotini (am ausgcpragtesten Didermocerus) kennzeimnet. 

Der Trom. tertius bildet einen nur maBig vorragenden, dick-knolligen Vorsprung, 
der nicht so stark nam vorn umgeknickt ist wie bei den Rhinocerotini, aber starker als 
bei den meisten Aceratheriinae. 

Auf der Riickseite des Smaftes sind meist zwei groBe Foramina vorhanden. Eines 
ctwa in der Mitte der caudalen Flame in der H6hc des Unterrandes des Troch. minor, 
ein zwcites medial des Labium mediaJe der Facies aspera. etwas unterhalb des Unter
randes des Trom. tertius . Dieses zweite Foramen ist bei seh r viden Saugetiergruppen ent
wickelt, kommt also bei alien Rhinocerotidengruppen vor, auch wenn es bei einzelnen 
Individuen (oder Arten?) fehIt. Das ersterc ist bei den Rhinocerotinae, vermutlidt auch 
bei den Diceratheriinae fast immer, seltencr dagegen bei den Aceratheri inae vorhanden. 

Distal: Das einzige ctwas vollstandigerc Stuck ist stark verdruckt. Der isolierte 
laterale CondyIus zeigt. im Gegcnsatz zu Acerathcrium einen stark gegliedenen Epi
candylus. 

Patella (Tab. 13): 

Patellae sind bei den Rhinocerotidac von auBerordcntlimer Vielfalt und unter
smeiden sim audt bei nahe verwandten Arten stark. Umso smwerer wiegt die weit
gehende Ubereinst immung der varliegenden Stiickc untercinander. 
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Tabelle 13. Ma6e an der Patella von Hispanotherium grimmi (in mm) 

Fundstelle <;atakbagyaka Sof~a Yaylacalar 

1968 VI 1968 VI KS 71 AY l i S 

MeBstrccXc 29 58 4 

Maximale Hohe ubcr 88 (101) 

Maximale Brcite 81 

Maximale Dicke 4(, 38 42 50 

Hohe der Gclenkfliimc (75) (76) 

Breite der Gelenkfliime 76 (78) 

Ein widltiges Mcrkmal ist die smwame Querwolbung des lateralen Abschnittes der 
GelenkfHime, wahrend der mediale stark gewolbt ist. Die Verbreiterung des lateralen 
Absdmittes nam oben, die BORISSIAK fiir B. c. angibt (eine Abbildung fehIt leider) ist 
bei den vorliegenden Stiicken nimt entwickelt. Dagegen stirnmt die kdftige Aufwolbung 
der DorsalfHiche, die zu einer groBen Dicke des Knochens in der Mitte fiihrt, bei 
Hispanotherium grimmi mit B. c. iibcrcin. Bei den meisten Rhinocerotini ist die Dorsal
mime mehr platt und tragt einen mittleren Grat. 

Die GIiederung der Dorsalflame zeigt eine auffallend groBe Basis, iiber die sim 
weit medial eine schnabelformige Spitze erhebt. Diese tragt dorsal eine etwa vertikaI 
verlaufende, schwadlc Rinne. Die Dorsalflame des Medialfortsatzcs ist abgeflacbt und 
durm cinen flachen, etwa vertikal verlaufenden Kamm begrenzt, der nur nam medial 
steil abfallt. Medial vom Apex liegt auf der Dorsalseite eine kleine, aber sehr markante 
Narbe. 

Unter den vorliegenden Stiicken stammt das grothe von Yaylactlar. Bei diesem 
Stiick ist die GelenkfHime in ihrem medialen Teil starker gewolbt als bei den obrigen 
Stiicken. Ob sich darin eine Entwiddung oder nur der Spielraum der Variabilitat aus
driickt, kann nom nicht entschieden werden. 

T i b i a (Tab. 14, Abb. 19): 

Es sind nur Smaftstiicke und distale Ge1enkkopfe erhalten. Rcste des proximalen 
Gclenkendes fchlen volJig. Dafiir sind, wenigstens bei den Funden von C;andlr, Hyanen 
mit verantwortlim, deren BiBspuren sich an mehreren Smaftstiicken, vor allem entlang 
der proximalen Bruchstellen findcn. 

Abb. 19. Hispanotherium grimmi H EISSIG, Tibia li ., din. Fragment, distal. Obermiozan. 
Kutahya - Sabuncu - Sofsa, Bayer. Staatssamml. Paliont. hist. Geol. 1968 VI 59, 

1/ 3 nat. GraBe 
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Tabc: lIe 14. MaGe:m der Tibia van H;spanother;um grimmi (in mm) 

Fundstelle <;andlr Sofp C;atak- Yaylacllar 

CA I 1968 VI 1968 VI bagyaka 1968 VI 1968 VI 
MeBstrccke v 15 14 16 15 17 59 30 91 

Klcinste Brcite am Senaft 37 47 45 43 - - - -
Kleinsrc Tiefe am Smaft - 39 37 37 - - - -
Breite der dista len Epiphyse - - - - - 87 80 -
Tiefe cle r disraien Epiphyse - - - - (72) 67 65 -

Breite der dist. GclenkfHiene - - - - - 65 64 74 

Tiefe der disr. Gclcnkfliene Mine - - - - - 42 - -
Tiefe der din. Gclcnkflime latcral - - - - 60 52 - -

Smaft: Der Smaft der Tibia bietet kaum systematism vcrwertbare Merkrnalc. 
Die Proportionen sind etwas sm lankcr als bei D. b. 

Distal : Die Form der Codllca ahnelt unter den rezentcn Formen am mcisten R. H., 

vor allcm was die 5ra rke der nam distal ragcndcn Spitzen und das Breiten-Ticfcn-Vcr
hiiitnis betrifft. Die Gelcnkflame ist aber aum gcgenuber diesc r Art, noen mehr gegen
uber den andcren, auffallend ticf. \Vie bei D. s. und R. tt. ist die konkave Querwolbung 
des lateralen Absennittcs der FHienc schr smwaen. 

Der Malleolus tibiae wird duren eine senarfe, enge Rinne in einen groBeren vorderen 
und einen kleineren hinteren Tcil gcspaltcn. Diese Rinne ist bei 8. c. ebenso senarf, bei 
den iibrigen Rhinoccrotidae vorhanden aber meist smwacher. 

WesentlidlC Unterschiede zwisdlcn den Stiicken der verschiedencn Fundstellcn konn
ten nicht beobachtet werden. 

2.2.6.4. H i n t ere x t rem ita t d i s t a I 
(Abb. 20-25, Tab. 15-18) 

Astragalus (Abb.20, 21, Tab. 15): 

Der Ast ragalus ist mit zehn Sdicken der am bestcn belegte Knochen. Das trifft 
auch fur das Vergleicnsmatcrial zu. 

Der Astragalus der Elasmotherini unterscneidet sidt kaum von dem der Rhinocero ~ 

tini. Die relativ geringere GroBe der Calcaneus-Fac. 2 und die starkere Entwiddung des 
Medialtubers, das immer einen scharfen plantarcn Rand hat, sind Mcrkrnale, die zwar 
bei den Elasmotherini konstant sind, aber bei den Rhinoccrotini ebenfalls auftreten 
konnen. Als wei tcres Merkmal konntc die konvexe Qucrwolbung der Tarsale-4-Facettc 
bci den Ehsmothcrini herangezogen wcrdcn. Bei den Rhinocerocini tritt eine konkave 
oder keine Querwolbung auf. Bei den spezialisiertcn Gattungen Elasmotherium und 
lranotherium kommt cs schlieBlich zur lsolicrung der Calcaneus-Fac. 2, was bei den 
Rhinocerotini nur als seltcne Ausnahme vorkommt. 
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Tabelle 15. MaBe am Astra galus der Elasmotherini des Jungtert Hirs (in mm) 

Art HiJpanothtri14m grimmi B. cau-
casica 

Fundstclle Zivra <;andlr Sof,a Yaylacllar Kauka-

1968 VI 1968 VI 1968 VI AY I 1968 VI sus 

MeBstrecke 588 19 18 61 22 94 92 93 95 

Breite 80 72 82 80 82 76 86 80 - 79 

Breitc def Trodtlea 77 64 73 71 77 76 82 79 - 77 

Hohe medial 62 58 69 66 69 68 71 64 72 62 

Hohc in der Mine (minimal) 56 57 59 60 (58) 64 63 59 - 55 

J-IOhe lateral 65 - 74 72 74 77 76 73 - 58 

Tide maximal 51 - 58 56 - 52 59 56 58 58 
Breite des Distaltcils 69 62 67 70 76 70 76 (76) - 69 
Tide des Distaltcils 38 41 45 45 - 43 44 46 - 43 
Breitc def Calcaneus-Fac. I H - 39 35 40 37 42 42 - 46 
Hohc def Calcaneus-Fac. 1 41 - 49 44 45 44 47 35 - 42 
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d 

Abb. 20, 21. Hispanolherillm grimmi H EISSIC, Astraga lus rc. 

20. Obcrmiozan, Afyon - Suzuk - Yaylacl lar, Bayer. StaatSsamml. Palaont . hin. Gcol. 
1968 VI 93, 1 /~ nat. GraBc, a. plantar, h. dorsal, c. medial, d. distal. 

21. Ohcrmiozan, Ankara - Kalccik - c;andlr. Bayer. Staatssamml. Palaont. hist. Gcol. 
1968 VI t 8, I f ! nat. GroBc, a. plantar, h. medial. 

Bei Bcibchaltung clef Vcrbindung zwischcn Calcaneus-Fac. 2 und Calcaneus-Fac. 3 
entsteht durch die alien Elasmothcrini, aber aum einigen Rhinoccrotini , zukommende 
starke Verlagerung clef Calcaneus-Fac. 2 nam medial einer sehr typische nicrcnformigc 
Zuruck.bicgung diescr Flame. 

Untcr den vorliegcnden E lasmotherini verkorpcrt cler Astragalus von H. grimmi 
einen Grundtyp ohnc wcsentlime Spezialisierungen, cler in den meisten Merkmalen B. c. 
ahnelt : 

Die Smragstellung cler Trodllea ist gering gcgcnubcr C. 0., B. C:. uncl Hispanothe
rium matritense, aber starker als bei Iranotherium und Elasmotherium (Sinotherium). 
Das emspricht der relativ geringeren SchdigsteJlung cler Tromlca bci den groBcrcn For
men innerhalb eines Verwandtschaftskreiscs, die bei Rhinoceroticlen allgemein zu beob
achtcn ist. 
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Wie hei B. c. ist clef laterale Rollkamm stacker gewolbr als bei C . o. und Irano
therium. Ocr med iale Rollkamm is[ im Verhaltnis zu den Vergleichsformen breit und 
hac, im Gegensatz zu Hispanotherium matritense, cinen breit nam medial urngcschla
genen Rand, clef oft den Vorderrand des Medi::dtubers erreidlt . Bci kleincn Exemplaren 
und Jungtieren erreicht cr, wie bei den iibrigen Elasmotherini das Tuber niche. Die 
smarfe Rinnc, die bei C. o. und B. c. zwismen Tuber und Trochlea zieht, fchlt H. grimmi 
durchweg. Die vom Tuber nam proximal ziehende Leiste ist ebcnfalls bei C. o. und 
B. c. stacker entwickelt. 

Die Fibula-Facette ist wie bei den iibrigcn miozanen Formen breiter als bei Irano
therium und ctwas aufgckippt. Sic tritt immer in Kontakt mit der Calcaneus-Fat. 1. 
Die Liicke zwischen diesen FHimen und der Trochlea ist klein. Bei H. matritense, C. o. 
und lranotheriltm ist die Liick.e groBer und unterbricht oft die Verbindung zwischen 
Fibula- und Calcaneus-Fac. 

Die Calcaneus-Fac. 1 ist hom, mit einem smmalcn, abgeknickten Fortsatz. Sie ist 
bei den StiicKen von Sofp und <;andlr smmaler, hoher und flamer gewolbt als bei den 
Stiicken von Yaylacllar, bei denen auch der Fortsatz kleiner ist . Seine Abknickung ist 
wie bei lranotherium stumpf und nimmt nam lateral an Starke ab. Bei C. 0., B. c. und 
H. matritense ist dagegen der Knick smarf. 

Die Calcaneus-fac. 2 hangt, wie bei alIen miozanen Elasmotherini, mit der langen, 
smmalen Calcaneus-Fac. 3 zusammen, doch kann der Zusammenhang sehr smwam wer
den. Wic bei lranotherium kommt cs bei einem Stiick von Yaylactlar zu einer starken 
Annaherung der Calcaneus-Fac.2 an die Centrale-Fac.; dagegen ist der Abstand zwi
schen Calcaneus-Fac.2 und 1 meist weit. Die Rinne zwismen dem medioplantarcn 
Tuber und der Calcaneus-Fac. 2 fehlt, so daB die Flache gelegentlich etwas an das 
Tuber angelchnt crsmcint. Diese Entwicklung findet sich auch bei den iibrigen miozanen 
Elasmotherini auBer C. o. Unterhalb des medioplan taren Tubers liegt bei alien Elasmo
therini eine markante Grube, iiber die das Medialtuber mit ciner Kante vorsteht. 

Das Collum ist deutlich entwickelt und zeigt keine Tendenz zur Reduktion. Bei 
den iibrigen miozanen Elasmotherini ist es schwiicher, bei C. o. wird cs zunehmend 
kiirzer. 

Die Tarsale-4-Facette ist in beiden Rimtungen konvex. Eine leimte Torsion, die 
beide Stiicke von <;andlr zeigen, ist bei keinem anderen Stuck von H. grimmi erkennbar, 
entsprimt aber den iibrigen Elasmotherini und den meisten Rhinocerotini. 

Die Centrale-Fac. ist gegeniiber den meisten Elasmotherini starker quer gedehnt, 
nur bei C . o. ist sic nom breiter Die Kante gegen die Tarsale-4-Fac. ist bei den meisten 
Elasmotherini und Rhinocerotini nur vorne smarf, smwamt sich dann ab und biegt 
stark nam lateral. Dieser Abbicgungspunkt liegt bei den meistcn Gattungen weiter hin
ten als bei H. grimmi. bei H. matr;tense ist die Kriimmung iiberhaupt smwach. 

Die Wolbung der Centrale-Fac. ist sdirker als bei C. o. und lranotheritlm und ent
sprimt etwa B. c. und Hispanotherilun matritense. Das Medialtuber ist mittelstark, was 
einer mittleren GroBe entspricht. Die groBten Stucke von Yaylacllar habcn das smw:idl
ste Medialtuber, bei dem grofiwiichsigen l ranotheritlm ist cs sehr flach. 

Das gute Material erlaubt cs von Fundstelle zu Fundstelle mehrere Entwicklungs
tcndenzen festzustellen . Insgcsamt werden die Proportionen breiter und nied.riger. Die 
Auswirkung dieser Entwicklung auf die Hohe der Calcaneus-Fac. 1 wurde bereits ge-



58 KURT H EISSIG. Rhinocerotidac (Mammalia) 

streift. Gleimzcitig wird das Medialtuber schwachcr, die Fibu la-Fac. steiler gestellt und 
die Calcaneus-Fac. 2 nam distal versc:hoben. 

Dicse Merkmalc verhalten sic:h bci den Stiicken von <;andlT prirniriv, nur das klci
ne re StUck hat hereirs den Anhang def Calcaneus-Fac. 1 reduzic rt und die Fibula-Fac. 
ctwas steiler gesrell t. Bei den Stiicken van Sofp und Zivra ist d ie Versmiebung der 
Calcaneus-Fac. 2 bcrcits vOllZOgCIl , was sidi VDr allcm dU Tch cinen geoReren Ahstand 
clef Flame van def Calcaneus-Fac. 1 auficrt. Das Mcdialtuber ist nom stark, die Fibula
Fac. nom flach ausgestellt. Van den vier vollsrandigcn Sriickcn VDn Yaylactlar sind zwci 
ausgcsprocnen niedrig und beeit, die iibrigen cntsprcdlcn in der Hohc ctwa denen von 
Sof}a. Bei drei Stti&.en ist die Annaherung der Calcaneus-Fac.2 an die Centrale-Fac. 
deutlich, nur bei einem licgt die FHidlC noch nahc am medioplantaren Tuber. Bei alien 
Sttickcn ist die Fibula-Fac. stci l gcstellt und qucr konvex. 

Ca lcaneu s (Tab. 16) : 

Tabelle 16. Ma6e am Calcaneus von Hispanolhcrittm grimmi und Beliajevina 

A" Hispanotherium grimmi Btl. caucas;ca 

Fundstelle Candlr I Sof~a I Yaylacllar Kaukasus 

1968 VI 

Me6strecke 20 62 96 

Hohe - I1 1 125 112 

Hohe der Artikulation - 64 67 61 

Breite am Sustentakulum - 66 - 67 

minim. Breite am Proc. cOlic . 27 27 38 27 

minim. Tiefe am Proc. caic. 44 53 - 49 

Breite am Tuber 35 - 53 39 

Ticfe am Tuber 48 - - 63 

Tiefe an der Astral!alus-Fac. 1 53 57 (51) 53 

Breite der Tarsale-4-Fac. - 23 (25) 23 

Tiefe der Tarsa le-4-Fac. - 41 - 44 

Ocr Calcaneus der Elasmothcrini ist gegentiber den Rhinoccrotini durch starke plan
tare Rugosit:iten untcrhalb des Tuber calcanei gekennzeichnet. Oiesc sind bci H. grimmi 
sogar knollig cncwi&.eit und gehcl1 in das Tuber tiber, wahrcnd sic bci 8. c. deutl ich 
vom Kopf abgcsetzt sind. 

Wie bei den Rhinocerotini ist je eine Gelenkfliime ftir die Tibia und die Fibula 
vorhandcn . Die Ictztere kann bei einigcn Elasmotherini fchlen. Die drei Flamen ftir den 
Astragalus sind etwas weiter voncinander cntfernt als bci H. matritense und 8. c. Das 
Sustentakulum ist stark beschadigt und zeigt keine Besonderheiten. 

Die ebenfalls beschadigte Tarsale-4-Fac. is[ do rsoplantar weniger konkav als bei 
D.e. 

C e n t r a I c (Abb. 22, Tab. 17) : 
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Tabelle 17. M3.6e 3m Ccntnic von Hispanoth~rium grimm; (in mm) 

Fundstelle Sofs:a Yaylactlar 

1968 VI KS 11 1968 VI 

MeBstrecke 63 154 97 

Breite vorn 40 (51 ) 

Breite hintcn 34 40 44 

Tiefe 46 (55) 

Hohc vorn 17 

Hohc in der Mine 14 19 21 

Hohe hinten 19 26 29 
Breite der Tarsalc-3-Fac. a. d.lat. Incisur 11 14 13 

Das Centrale der Elasmotherini ist dem der Rhinocerotini sehr ahnlich. Bei beidcn 
Gruppen haben primitivere Formen am Lateralrand der Astragalus-Fac. noch keinc 
Incisur, wahrend sic bei hoher entwickelten sehr kraftig werden kann. Dem entspricht, 
daB die Incisur bei H . grimmi starker ist als bci B. c. und H. matritense. Ein ahnlimes 
Verhalten zeigt der UmriB des Knochens. Er ist bei H. grimmi wie bei moderneren 
Rhinocerotini etwa remteckig, bei B. c. mehr rundlidl . 

• 

Abb. 22. Hispanothcrium grimmi HEISS1G, Centr:tle re., Obcrmio:zan, 
Kutahya - Sabuncu - Sofs:a. Barer. Staausamml. Palaont. hist. Gcol. 1968 VI 63, 

It!; nat. GroBe, :t. proximal, b. distal, c. lateral. 

Damit hangr auch die Stellung und GroBe der Tarsale-I-Fac. zusammen, die bei 
B. c. und H . matritense nom groB und nam medial gerichtet ist. bei H. grimmi kleiner 
und mehr nam plantar versmoben wird. Die Tarsale-2-Fac. ist bei alIen drei Formen 
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glcim, stark "am hinten zugespitzt. schwach gewolbt. Die dorsoplantare Wolbung ist 
konvcx, die Querwolbung konkav; nur brim Scuck von Yaylacllar fch lt cler Flame jedc 
Wolbung. 

Die Tarsa lc-3-Fac. ist wellig gewolbt. Ihre Lateralincisur liege weit hinccn. Dem
entspremend ist ihr Plantarfocrsatz kurz und smmalcr als bci H . matritense und B. c. 
Dicse Merkmalc verstarken sich bei dem Stuck van Yaylacllar nom mche, so daB die 
Incisur fast genau an den Hintcrrand def Flame geriickt ist. 

Die Tarsale-4-Fac. bildet cine cinhcitl idlC, Icimc gcwolbcc, etwa senkremt gestelltc 
FHichc. Sic is[ damit weniger komplizicrt als bei den meisten Rhi nocerotini. 

Es sind ke inc auffallcnden Tuhcra entwickelt. 

Tar 5 a I c 4 (Abb.23) (Breite 40, Brcite vorn 33, Hoh. 52, Hoh. vorn 36, 
Tiefe 65) : 

Das Tarsale 4 der Elasmothcrini unterscheidet sich von dem der Rhinocerotini dunn 
eine stark in die Tiefe gesrrecktc MT IV-Facette und durm das Fehlen eincs nam lateral 
abgebogenen Fortsatzes der Calcaneus-Fac., der nur bei C . o. wie bei den Rhinocerotini 
vorhanden ist. 

Abb. 23. Hispanotheriltm grimmi H EISSIG , Tarsale 4 li., Obermiozan, 
Kiitahya - Sabuncu - Sof~a, Barer. Staatssamml. PaHio nt. hist. Geol. 1968, VI 64, 

1/ ,% nat. Gro6e, a. dorsa l, b. medial, c. proximal, d. dist:l. 1. 

Ocr vorliegende Knomen ist rebtiv niedrig, aum gegenuber C. o. und B. c. Im 
Gegensatz zu bciden ist die Astragalus-Fae. smmaler als die Calcaneus-Fac. Die erste 
ist in beidcn Richtungen konkav, die zwcite nur dorsopbntar, ihre konvexc Qucrwol
bung ist schwamcr als bei den Rhinocerotini und bei C. o. 

Die Centrale-Fac. ist, wie bei alien Rhinoceroti llae, groB und bildet mit der Astra
galus-Fac. eine gcmeinsame Kante. Die Tarsalc-3-Fac. fchlt fast ganz, wahrcnd sci bei 
B. c. und C. o. nom gut emwickelt ist. Dic MT IV-Fac. ist ticfcr a ls breit . 1m Gcgcn
satz zu C. o. ist cinc Latcralincisur vorhanden, die sch.wachcr ist und weitcr hinten liegt 
als bei B. c. Die MT IV-Fae. ist sdlwach. sattclformig gcwolbt und, wie bci a lien Rhino
cerotinae, vom Plamarfortsatz durch eine tiefe Rinne gerrennt. 



aus der Anchitherium-Fauna Anatoliens 61 

Diescr steht stark nach distal uber und ist bei den Elasmothcrini lateral abgeplattct 
und starker nach hinten gestreckt als bei den Rhinocerotini. Bci H. grimmi reicht er 
weiter nach hinten als bei B. c. und C. o. 

Met a tar, a I e 11 (Abb.24) (1968 VI 65, B prox. 31, T pr. 33, Tars. 2. Fae. 
B 31, T 26, Schaft B min. 22, T min . 20, 1968 VI 98, B prox. 31, T prox. 3, Ts. 2. F.e. 
B 28, T 22, Schaft. B : T 19 : 22): 

Der Knochen unterschcidet sich vom entsprecitendcn der Rhinocerotini durch die 
Trennung der Tarsale-I-Fac. von der Tarsale-2-Fac. und durch eine deutlime dorso
plantar kon vexe Wolbung der letzteren. Die beiden lateralen Gclenkflamen sind oval, 
nidlt rundlich wie bei den Rhinocerotini. Bei der vorderen ist die senkrechte, bei der 
hinteren die waageredlte Amse liinger. Jede bildet eine gemcinsamc Kante mit der 
Tarsale-2-Fac. Die Teilung der beiden Flamen in je einen Anteil flir das Tarsale 3 und 
das MT III ist nicht erkennbar, da beide Teilc genau in einer Ebene liegen. All diese 
Merkmale stimmen mit B. c. liberein. Es laGt sich nom nicht absehen welche davon 
sich als typisch fiir alle Elastmotherini erweiscn . 

b . ~ 1" 

~\ , " 

Abb. 24. Hispanotherium grimmi H E1SS1G, Mctatarsalc 11 li., prox. Fragment, Obermiozan, 
Kiitahya - Sabuncu - Sof~aJ Bayer. Staatssamml. Palaont. hin. Geol. 1968 VI 65, 

1/:. nat. GroBe, a. proximal. b. lateral. c. medial, d. dorsal. 

Gegeniiber B. c. si nd die Stiicke vor allem massiver. Die querkonkave Wolbung der 
Tarsale-2-Fac. ist schwamer. Die Tarsale-I-Fac. ist nid1t so hoch. Zwischen sic und die 
hintere der lateralen Gelenkflachen schaltet sicit ein klcines Tuberculum ein, das B. c. 
fehlt. Die lateralen Gclenkflachen sind etwas groBer. 

Metatarsale IV (Abb.25,Tab. 18) : 

Das MT IV der Elasmotherini unterscneidet sich von den Rhinocerotini vor allcm 
in der starker in die Ticfe gestreckten Tarsale-4-Fac. Daher sind auch die beiden media
len Gelenkflachen weniger stark gegeneinander gewinkelt, wenn aum die hintere immer 
etwas nam unten gerimtet ist. Ob die eigenartige Stellung der hinteren Metapodien, die 
zur Folge hat, daB d., MT IV gleichlang oder ,og.r ctwas langer ist ai, da, MT III 
auGer Beliajf1Jina nom anderen Elasmotherini zukommt, ist nimt bekannt. 
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Tabelle 18. MaBe am MT IV von Hispanotherjum grimmi und Be/iaje'CJina (in mm) 

Fundstelle <;atakbagyaka Sofp Zivra Kaubsus 

1968 V I 

McBnreckc 1968 VI 31 KS 1/49 KS 1/43 590 591 Beliajevina 

Uinge - 147 - - - 145 

Breite : Tiefe proximal 40,35 40,45 37 , 39 40,41 40,40 37, 42 

B : T der Tarsale-4-Fac. 30,29 26,36 29, J2 30, JJ 29,33 34,36 

min. B : min. T am Smart - - 24,21 23,20 27, - -:- 24,20 

B : T der dist. Gclcnkrolle - - 28, 34 - - - - 28 , J2 

max. Breite am dist. Gclenkkopf - 30 - - - 29 

• 

d 

Abb. 25. Hispanotberium grimmi HEISSIG, Met:uars:a.lc IV re., Obcrmiozan, 
Kiitahya - Sabuncu - Sof~a, Ankara, MTA, KS 1144, Abgu6 Bayer. Staatssamml. 

Pal:iont. hiSf. Geo!. 1968 VI 99, 1/= nat. Gro6e, a. dorsal, h. proximal, c. Proxi malcndc, 
medial, d. Disralende, plantar. 

Rei beiden Hispanotherium-Arten ist die Tarsalc-4-Fac. schmaler und sdirker nach 
hinten gestreckt als bei C. o. und B. c. Auch das bandformige Tuber der Lateroplantar
seite ist bei beiden st3rk entwickel t. Dabei tritt vor allem cin maduigcs, smwach ge
spaltenes Latcraltuber hervor, das durch einen schwameren Stcg mit dem Sock.e1 cler 
hinteren MedialfHichc vcrbunden ist. Dagegen ist bei C. o. und B. c. das lateralc Tuber 
SdlWacher, der Stcg starker entw ickeh. 

Die beiden medialen GelenkfHidlcn habcn bei alien vier Artcn etwa den gleichen 
Abstand voneinander. Die vorderc ist niedri g, oval, die hintere rundl ich und bei 
H. grimmi etwa so groB wie die vordere, bei C. o. ist sic groBer, bei H . matritense 
kleiner. B. c. hat et was hohere Flamen a ls die iib rigen Arten. 
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Der Smaft ist i01 Verhaltnis zum proximalen Gelenkkopf bei H. grimmi etwas 
smlanker als bei H. matritense und B. c., doch sind die Untersmiede gering. Auf der 
Riickseite des Knodlcns sind oberhalb der dismlen Gelenkrolle bel B. c. zwei Seiten
kanten e,!ltwickelt, bei H . grimmi nur eine. Die Rolle ist starker asymmetrisch als bei 
B. c.; ihr Rollkamm ist smwacher. 

Es sind keine phylogenetischen Verschiebungen feststellbar. 

2.2.7. Wirbel 

Das vorliegende Material ist sehr fragmentarisch und kann kaum zur Charakteri
sierung der vorlicgenden Form beitragen . Auch das fossile Vergleichsmaterial ist im 
all gemeinen durftig. 

Die am besten erhaltenen Stucke sind zwei Halswirbel von Yaylactlar und Sof)a. 
Sie zeigen ubereinstimmend sehr groBe Foramina transversaria und sehr schwache Cristae 
vcntrales. Die systematische Bedeutung dieser Merkmale ist unsimer. 

Zwei Bruchstucke des Atlas zeigen ebenfalls charakteristische Merkmale. Wic auch 
bei vielen anderen Rhinocerotiden ist, im Gegensatz zu D.s., ein sehr groBes Foramen 
tr::msversarium vorhandcn. Das For. vertebra le lat. ist sehr groB und bildet dorsal mit 
der Incisura alaris eine weite gemeinsame Grube. Die cranial en GelenkfHichcn sind 
breiter als bei D. s. Die dorsal von der Fovea dentis im Inneren des Ringes liegenden 
Tubercula, die den Raum fur den Dens des Epistropheus gegen den Raum des Riicken
marks abgrenzen, sind wie bei den Rhinocerotinae allgemein schwach entwickelt. Als 
Vertreter der Rhinocerotinae kommt aber hier nur Hispanotherium grimmi in Frage. 

2.3. Ace rat her i "m a f f. t e t r a d act y I " m 

U n t e r f a m i lie Ace rat her i i n a e DOLLO 1885 
Tribus Aceratherini DOLLO 188S 

Gattung Aceratherium KAUP 1831 

Be mer k u n g en: Die Gattung Aceratherium bildet eine Sammelgattung, in 
die bisher allc primitiveren Aceratherini zusammengefaBt werden. Die Typusserie zur 
Art incisivus CUVI ER (nee KAUP) is[ verschollen. Als Bezugsbasis bleiben nur die falsch
lich auf incisivus CUVIER bezogenen Originale KAUPS, auf den en die Gattung Acera
therium basiert. Diese umfassen mehrere Arten, deren Revision abzuwarten isr. Gluck
licherweise gehijren diese Acten alle zu den Aceratherini und zwar zu deren primitiverer 
Kcrngruppe. In diescm Sinne ist die folgende Diagnose zu verstehen. 

D i a g nos e: Aceratherini mit smmaler Unterkiefersymphyse mit gerundetcr 
Unterseite. Obere J1 mittelgroB bis fehlend. Nasalia lang oder reduziert, hornlos, oder 
mit kleinem terminalem Hornpolster. Backenzahne brachydont. Oberc Pramolaren semi
molariform bis molariform, mit starkem Innencingulum. Obere Molaren mit maBig 
entwickeltcn Sekundarfalten. M3 mit langem, niedrigem Talon. Untere Backenzahne 
meist langgestreckt, mit kurzem oder sehr kurzcm Paralophid, das ins Cingulum uber
gehen kann. Extremitaten schlank, lang bis maBig verkuczt. Manus tetradactyl. 


