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Aceratherium aff. tetradactylum (LARTET, 1837) 

v 1837 Rhinoceros tetradactylus. - LARTET, S. 218. 

1847 Rhinoceros incisivlIs. - partim, BLAINVILLE, Taf. 12. 

1848 Rhinoceros tetradactylus LART. - LAURILLARD, S. 101. 

1855 Acerotherium tetradactylum LARTET. - DUVERNOY, S. 31, Taf. 7 , Fig. l. 
1855 Acerotherium typus. - DUVERNOY. Taf. 5, Fig. 5; Taf. 6, Fig. 5, 7, 9,11, 

13,14,19,21,23; Taf. 7, Fig. I. 

1891 Acerotherium incisivus (KAuP). - FILHOL, S. 201. 

1898 Rhinoceros (Aceratherium) incisivus, KAUP. - ROGER, S. 21. 

1900 Aceratherium tetradactylum LARTET. - OSBORN, S. 246, Abb. 8 d, 9, 9 a. 

v 1915 Aceratherium incisivum KAUP. - partim, TEPPNER, S. 4, Taf. 1. 

v ? 1928 Aceratherium tetradactylum LARTET. - STROMER, S. 30, Taf. 3, Fig. 4. 

v non 1929a Aceratherium tetradaety/urn (LARTET). - WANG, S. 185, Taf. 7, Fig. 1-7. 

v 1929b Aceratherium tetradactylum (LARTET). - partim, WANG, S. 1, Taf. 1, 
Fig. I. 

Be mer k u n g en: Der Name tetradactylum wurde bis vor kurzem fur alle ober
mioziinen primitiven Aceratherium-Arten mit Ausnahme von A.simorrense verwendet. 
Das war insofcrn beredltigt, als Vierzehigkeit und Hornlosigkcit unter diesen Formen 
weit verbreitet sind. Der Umstand, daB von der Typlokalitiit Schadel vorliegen, die 
auf langen Nasalia einen deutlichen, kleinen Hornstuhl tragen, die keinen persistenten 
f1 und sehr groBe Backenzahne tragen und bci den en das Innencingulum der oberen 
Pramolaren reduziert ist, zeigt, daB viele obermiozane Formen nicht mit dieser Art in 
Verbindung gebracht werden kOllncn. Ein Teil dieser Formen wu rcle breits zur Unter
gattung A. (Dromoceratherium) verwiesen (CRUSAFONT, VILLALTA & TRUYOLS 1955, 
HEISSIG 1972 b). Die ubrigen Formcn bleiben vorlaufig in diescr Art vereinigt, da die 
Belege zur Abtrennung meist nicht genugen. 

D i a g nos e (Neufassung): GroBe Art cler Gattung Aceratherium mit schmalcm 
Hinterhaupt, langen Nasalia und kleinem, tcrminalem Hornstuhl (nur beim Mann
chen ?). Obere J1 nicht persistent, 12 groB, schwadt gekriimmt. Back.enzahnc breit, obere 
mit kurzer Postfossette. P meist semimolariform, mit teilweise reduziertem lnnen
cingulum. Untere P:? schlank, aber verkleinert. Extremitiiten maBig lang und sddank. 

Materia l: 

p2 li. 
ps rc. 

Stuck 

P" rc. Fragm. 
p4 rc. Fragm. 

M li. Fragm. 
UK-Fragm. juv. D2-

Ds-Fragm. li. 
zahlrc ichc Zahnbruchstuckc 

Humerus re. din. Fragm. 

Fundort 

Mug-la - Yatagan - Y cni Eskihisar 

Ankara - Kalccik - C:;andtr 

Ankara - Kalcc ik - C;andtr 
Ankara - Kalccik - C:;andtr 

Mugla - Yatagan - Ycni Eskihisar 

Ankara - Kalccik - C:;andtr 
Ankara - Kalccik - C;andtr 
Ankara - Kalccik - C;andl r 

Aufbcwahrung Nr. 

M 
M 
M 

M 
M 

M 
M 

M 

1968 VI 121 

1968 VI 105 

1968 VI 106 

1968 VI 107 

1968 VI 122 

1968 VI 109 

1968 VI 108 

1968 VI 110 



,. 
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Stuck 

Radius re. prox. Fragm. 
Radius li. prox. Fragm. 

Ulna re. prox . Fragm. 

Ulna rc. prox. Fragm. 

MC 11 H. prox. Fragm. 
MC IV li. prox. Fragm. 
Tibia E. din. Fragm. 
Tibia li . din. Fragm. 
Astragalus li. 
Astragalus li. Fragm. 

Astragalus li. Fragm. 

Calcaneus rc. Fragm. 

Calcaneus li . 
Femur li. din. Fragm. 
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Fundort 

Ankara - Kalecik - <;andlf 

Ankara - Kalecik - <;andtr 
Ankara. - Kalecik - <;andlr 
Ankara - Kalccik - <;andlr 
Ankara - Kalccik - <;andlf 
Ankara - Kalccik - <;andlf 

Ankara - Kalccik - <;andlf 

Ankara - Kalecik - C;andlf 

Ankara - Kalccik - <;andlI' 
Ankara - Kalccik - <;andlf 
Ankara - Kalecik - <;andtr 
Ankara - Kalecik - <;andtr 
Ankara - Kalecik - <;andlr 
Ankara - Kalecik - <;andtr 

2.3.1. GebiBreste 

(Taf. 4, Fig. 1-5, Tab. 19) 

Ob.,c Pramolaren (Taf.4, Fig. 1-3): 

65 

Aufbewahrung N" 

A Ca7-1 /3 

M 1968 VIllI 

M 1968 VI 112 

M 1968 vr ID 

M 1968 VI 114 

M 1968 VI 115 

M 1968 vr 116 

A C 

M 1968 v r 117 

M 1968 VI 118 

A CA I v 59 

A CA I16 

M 1968 VI 119 

M 1968 vr 120 

Die oheren P sind vor aHem durm ihrc groBe Breite, hei relativ geringer GroBe 
gekennzeichnet. Die SmragsteHung der Querjome und die GroBe der Post fossette bleiben 
so aus Platzmangel gering. An Sekundarfalten ist heim p2 von Yeni Eskihisar und beim 
p4 von <;andlr noch ein Rest des Crochets erkennbar. Die andercn Stucke sind zu stark 
abgekaut. SdlOurungen der Innenhocker sind, wenn vorhanden. smwam. Im einzclnen 
zeigt der p2 von Yeni Eskihisar eine vordere Protoconusfurche, der p4 von <;andlr cine 
vordere und eine hintere Protoconusfurche. Beide P von <;andlr zeigen cine schwache 
Brucke, die dem Stuck von Y cni Eskihisar fehlt. 

Die Gliederung der AuBcnwand zeigt bei den P von <;andlr eine smwame Meta
conusrippe. Ein AuBencingulum fehlt bis auf cin Rudiment hinter cler Basis des Meta
conus heim P4. Das Innencingulum ist bei p2 und p3 gcschlossen. bei p4 am Hypoconus 
untcrhromen. Bei heiden P von <;andlr schwillt es lingual des Medisinus ctwas an. 

Tabetle 19. Ma6e am GebiG von Aceratherium aff. tetradactylum (in mm) 

Stiick Fundstelle N,. 1968 L Bv Bh H weiterc MaRe 

J'! Ycni Eskihisar VI 121 28 37 37 - H Tnncncingulum 10 

P' Candlr VI 105 28 43 44 - H Innencingulum 10 

P' Candlr VI 106 (35) (50) 49 - H Innencingulum 9 

M Yeni Eskihisar VI 122 (40) (54) (51) --
D, Candlr VI 109 28 - - -
D, Candlr VI 109 - 17 18 14 

619 5 
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Obere Mol a ren: 

Der obere Molar von Ycni Eskihisar zcigr :luner einer kurzen. sdtdiggestellten 
Post fossette. einer kraftigen vorderen Hypoconusfurchc und eiDem engeD Medisinus 
ohoe basalen Fortsatz des Antecrochets kcinc Mcrkmale. 

Aus den zahlreichen Brumstiicken oberer Zahne von <;andlf lassen sich folgende 
weiterc Mcrkmalc kombiniercn: Das Parastyl ist kurz und liegt dem mittelstarken, 
basal verbrciterten Paraconus eng an . Die Parastylfurdlc ist flach; clee Paraconus ist 
nur uncleutlich nam hinten begreozt. Das erodIct ist his an die Basis kraftig, smniirt 
abcr keinc Mcdifosscnc ab. Der M3 hat cinen langen, einfamen Talon. 

Un r c r c M i le h m 0 I are n (Taf. 4, Fig. 4, 5): 

Beide unteren D haben cine seidue, aber scharfe AuBenfurche. Die Protoconidkante 
ist stumpf. Das H ypolophid ist gleichmal3ig nam auBen vorgewolbt. Die vordere AuBen
furche des D2 ist kraftig, die des D3 nicht crhalten. Das Paralophid des DJ? ist massiv 
und pfeilerfOrmig, bei Dj laBt nur die enge, schlitzformige Trigonidgrube Vermutungen 
uber den Bau des Paralophids zu. Die Grube verHiuft senkremt zur AuBenwand und 
erweitert sim nicht nach vorn. Danam kann angenommen werden, daB die VerHinge
rung des Zahnes nam vorn durd1 Spaltung des Paralophids, nicht durch Erweiterung der 
Trigonidgrube nam Yorn zustande kommt. Die Protoconidfalte des Ds ist smwam. Die 
Talonidgrube dcs Ds ist lincar und schraggestellt; ihre zugescharfte Tiefenlinie ist kurz 
und falIt kaum ab. Sie endet in einer klcincn G rube, die lingual von zwei Kanten der 
Innenhocker begrenzt wird. Ein Innencingulum ist nimt erhalten . Das AuBcncingulum 
ist kraftig enrwickclt. Es greift bei beiden D von hinten auf die AuBenseite uber und 
geht bis zur Protoconidkante durm. Von vorn 13uft es als lange Leiste bis vor das 
Protoconid. 

Humeru s: 

2.3.2. Vorderexrremitat 

(Abb. 26, 27) 

Das einzige Stuck ist ein Fragment des lateralen Trochlea-Randcs, bei dem der 
Distalrand des Epicondylus lat. durm eine marakteristischc Rinne begrenzt wird. Eine 
ahnliche Rinne finder sidt bei A. (Dromoreratherium) Jahlbuschi HEISSIG. Das Stuck 
zeigt Spu rcn von Benagung. 

Ra diu s (Abb. 26) (1968 VI Ill , Brcirc proximal 93, Tiefe proximal 59, B : T 
der prox. Gclenkfl iiche 91 : 51 (med.), Tiefe dcr Gelenkfliidlc lateral 46, in dcr Mitre 36): 

Der Knochen unterscheidet sich du rch den groBen Abstand der beidcn Gelenk
flachen fur die Ulna von Brachypotherium. durm die weit mediale Lage der Tuberositas 
radii und die kantige Medialseite des prox. Gclenkkopfes von H;spanother;um . Das 
Stuck ist im Vergleich zur Ulna von <;andlr sehr groB. 

Im Vergleim zu einem vorliegenden Radius von A. (Dromoceratherittm) fahlbuschi 
ist das Stuck massiv und sehr groB. Die Gelenkflame fur den Humerus ist flamer ge
wolbt und starkcr :lSymmetrisch. Die iatcr::lle Ulna-Facette ist oben starker konkav. so 
daB der laterale Absmnitt der Humerus-Facette von hinten stark er eingekerbt wi rd. 
Nur wenig medial vom Rollkamm liegt auf der Hinterseite der FHime eine Incisur, die 
sicn aucn zwismcn dic Humerus- und die JatcraJc Ulna-Fac. schiebt. 
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Abb. 26. Aceratherium aff. tetradactylum (LARTET). Radius li . prox. Fragment. Obermiozan. 
Ankara - Kalecik - C;andlr. Barer. Staatssamml. Pahiont. hist. Geo!. 1968 VIll1. 

1/ 3 nat. GroBe. a. proximal. b. cranial. c. caudal. 

Die mediaIe Ulna-Fac. ist klein und liegt weit medial. Die laterale Ulna-Fac. ist 
breiter als hoch und distal nicht aufgekippt. Darumer ist keine Grube entwickelt. Trotz
dem steht der hohe, schlanke laterale Bandhocker stark nach hinten uber. Medial wird 
die rauhe HinterfHiche dutch eine sehe starke Kantc begrenzt. Das Spatium interosseum 
ist relativ kurz. was als Indiz fur einen gedrungenen Bau gelten kann. Auf dee Vorder
seite des Knomens liegt eine sehr tiefe, homovale Grube. die die Tuberositas radii ver
tritt. Sie wird medial von einem kraftigen rundlichen Tuber flankiert, von dem der 
meruale Bandhocker aIs Leiste nach hinten zieht. An der Grube schlieBt sich distal die 
Ansatzflame des M. brachialis an, die sehr groB und £lach ist und medial von einer 
schwachen. wulstigen Kante uberragt wird. Lateral von dieser Flache liegt ein weiteeer 
undeutlicher Muskel- oder Bandansatz. 

U I n a (Abb. 27) (1968 VI 112, Hohe d. Cochlea (50), Uinge des Olecranon, bis 
zum Oberrand d. Cochlea 107, Breite des Tubers 39, Breite der Radio-Ulnar-Gelenkung 
(67), Breite der Cochlea, oben 40): 

Beide 5tucke sind sehr schmal. Die Cochlea-Flache ist von unten her durch eine 
sehr tiefe, dreieckige Incisur geteilt. Dicse wird so breit, daB die laterale Radius-Fac. 
nicht in voller Breite an die Cochlea anschlieBt, sondern ein Studt weit nam medial 
uber deren lateralen Abschnitt ubersteht. Der Abstand der beiden Radius-Fac. ist groB. 
lm Gegensatz zu A . (Dromoceratherium) fahlbuschi steht der nam lateral umgeschla
gene Lappen am Proximalrand der Comlca kraftig uber den Proximalrand des Knochcns 
vor. Der Proximalrand ist vorn sehr schmal und wird gegen das Tuber olecraru breiter. 

B 19 5' 
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Abb. 27. Aceratherillm alf. u tradaclyb,m (LARTET). Ulna re. prox. Fragment, Obermiozan, 
Ankara - Kalccik - <;andlr. Bayer. Staamamml. PaHiont, hist. Geol. 1968 VI 112, 

1/3 n:u. GraBc, a. cranial, h. lateral. 

Met a ca r p a I e Il (1968 VI 114, B prox. 37, B Carpale-2-Fac. 30): 

Das proximale Fragment ist im Bereidt def GelenkfHime schr stark besmadigt. Es 
ist erheblidt kleiner als ein Vergleichsstiick von A. tetradactylllm von Sansan. Die An
ordnung clef vorderen Rauhigkcit ist ahnlid., dom fchlt die sdmrfc Rinnc, die bei 
tetradactylttm das Medialtuber nam lateral begrcnzt. Van Hispanolherium unterschcidet 
sich das Stuck durch die starke Wolbung def Carpalc-2-Fac. und deren scharfe Kantc 
gegen die Carpale-3-Fac., von Brachypotherium durch die schlanken Proportionen . 

Met a car p a I e IV (1968 VI liS, B prox. (30), Schaft B min. 20): 

Auch dieses Stuck ist im Bcreich des Gelenks stark bcschadigt. Es ist kleiner :lIs 
A. tetradactylum von Sansan. Der Vorderrand der Gclenkflachc fallt starker nach vorn 
ab aIs bei A . tetradactylum und A. (Dromoceratherium) /ahlbuschi. Das Lateraltuber 
ist starker und reicht weiter nach distal als bei A. tetradactylum. was etwa A, ( Dromo
ceratherium) /ahlbuschi entspricht. 

2.3 .3. Hinterextremitat 
(Abb.28-30) 

Fe m u r (1968 VI 120, Hohe des Condylus lat. 48, Breite (25)): 

Es ist nur der laterale Condylus erhalten. Das Stuck ist sehr klein und unter
scheidet sich von Hispanotherium stark: Dcr Epicondylus ist smwacher gegliedert ; die 
Medialseite ist weniger abgeplattct und erhebt sich hoher ubcr die Fossa in tcrcondylica, 
Diese Unterschicde betreffen fur die Aceratherini typische Merkmale. nur eine starkerc 
Abplattung der MediaIseite k:lnn auftreten. 
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T i b i a (Abb.28) (1968 VI 116, Breite dist. 75, Tiefe dist. 54): 

Die Cochlea der bcidcn distalen BruchstUcke ist ctwa trapezforrnig im UmriB, 
medial tiefer als lateral. Dee Vorderrand zeigt medial vom Fiihrungskamm eine leichtc 
Incisur, vor der mehrcre Foramina liegen. Diese Incisur fehlt bei A . (Dromoceratherium) 
fahlbuschi. Hinten Iiegt eine ahnlime, noch schwachere Incisur iiber dem Fuhrungs
kamm. Die Wolbungen sind kraftig, die beiden Hiilften der Cochlea aber sehr ungleich. 
Die Achse ist leicht sduaggestellt. 

Abb. 28. Aceratherium atf. tetradactylum (LARTET), Tibia li. dist. Fragment, Obermiol.an, 
Ankara - Kalccik - <;andlr, Bayer. Staatssamml. Palaont. hist. Geo!. 1968 VI 116, 

'Is nat. Gra6e, a. distal, h. caudal. 

Die Anlagerungsflame fur die Fibula ist nicdrig, dreieckig und Hiuft, wie gewohn
lim, in eine smarfe vordere Kante aus. Medial hat der Knomen eine breite Flame, die 
auf der Epiphyse vorn ein breites, hinten cin schmales Tuber tragt. Zwischen beiden 
vcrlauft, wie bei den Aceratheriinac allgemein, eine kdiftige Rinne. 

As t rag a Ius (Abb.29) (1968 VI 117, Breite 76, B. d. Trodllea 69, Hohe med. 
56, H. min. 52, H. lat. 56, Tiefe 52, B. des dist. Teils 66, B. d. Calcaneus-Fac. 1 33, 
H. ders. 35, CA r v 59, H . med. 57, H. min. 49, Tiefe 50): 

Oer vorliegende Astragalus ist relativ niedrig und breit. Das Collum ist medial 
niedriger als lateral. Die Centrale-Fac. steht vorn kdiftig uber den Vordcrrand der 
Trochlea vor. Die Trodtlea zeigt kraftige Wolbungen . l hre Amse ist deutlich schrag
gestellt. Ih r Medialrand hat keine Incisuren und wird nach vorn-unten gleimmafiig 
breiter. Die Fibula-Fac. ist quer konkav, durm eine scharfe Kante gegen die Trochlea 
begrenzt und sdUieBt mit dieser und der Calcaneus-Fac. 1 eine kleine Narbe ein. 

Die Calcaneus-Facette 1 ist m:ifiig gewolbt; ein distaler Anhang feh lt. Die Cal
caneus-Fac. 2 ist weit von der Fac. 1 entfernt und liegt fast in derselben Ebene. Sie ist 
hochoval, mit leicht nam lateral geneigter Achse und verbindet sich distal mit der Ca
caneus-Fac.3. Vom hinteren Medialtuber ist sie immer durch eine kraftige Rinne ge
trcnnt. 
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Die Ccntrale-Fac. ist rautenformig und tief. Bcidc Wolbungen sind ctwa gle ich 
stark gckrummt. Dcr hintere, lappenartige Anhang ist stark gege" die FHime geknickt. 
Nam. hinten tritt eine Verstarkung der \'Q'ijlbung. "ad} vorn eine Absmwamung cin. 
Die Tarsalc-4-Fac. ist schwam schdiggcstellt. relativ brcit und nicht stark in die Tiefe 
gestreckt. Ihre Kante gegen die Centrale-Fac. ist vorn markant, hinten vcrschwommen. 
Das Medialtuber stcht sdlwam. uhcr die Centrale-Fac. voc. Es ist klein, mcist stumpf, 
sduaggestellt und weit nam hinten geriickt. 

Abb. 29. Aceratherium aff. t~tTadactylum (LARTET), Astragalus ii., Obermiozan. 
Ankara- Kalccik - C;andll", Bayer. StaatsSamml. Palaont. hist. Gcol. 1968 VI 117, 

I f ! nat , GroBe, a, plantar, b, dorsal, c. medial. 

C a I can e u s (Abb. 30, Tab. 20): 

Tabelle 20, MaRe am Calcaneus von Ac~rath~rium a£(, tetradactylum (in mm) 

MeRStrccke 1968 VI 11 9 CA II6 

H5he 92 91 

H , der Artikulation 54 52 

Breite am SuStentakulum 60 

Breite am Processus (minim.) 30 31 

Tiefe am Processus (minim.) 43 44 

Breite am Tuber 35 41 

Tiefe am Tuber 50 56 

Ticfe an der Astragalus-Fac. 1 46 48 

Breite der Tarsale--4-Fac. 38 

Tiefe der Tarsale--4-Fac. 20 23 
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Wie bei alien Aceratherini ist der Processus calcanei kurz. Die Astragalus-Fac. 1 
ist hochoval und scnwach gewolbt. Dcr Schwame ihres Anhanges am Astragalus ent
spricht eine ahnl ime Entwicklung am Calcaneus. Beide StUcke haben eine kleine, weit 
nam proximal gerUckte Fibula-Fac. aber ke ine Tibia-Fac. Die Neigung der Hauptadtse 
der Astragalus-Fac. 2 ist eben, queroval und kann mit der Fac. 3 verbunden sein. Von 
Fac. 1 ist sic durch cine kraftige Rinne getrennt. Die Tarsale-4-Fac. ist breit und maBig 
tief. Die konkave Wolbung ist starker als die smwache Querwolbung. Medial ist eine 
leichte Grube entwickelt, die durch eine lncisur nam medial geoffnet sein kann. 

Abb. 30. Auratherium aff. tetradactylum (LARTET). Calcaneus li., Obermiozan, 
Ankara - Kalecik - «;andtr. Barer. StaatssammJ. Palliont. hist. Geol. 1968 VI 1 t 9, 

I f ! nat. GroBe, a. dorsal, b. distal. 

2.3.4. Beziehungen und Vergleiche 

Die G e biB res t e lassen sich in ihrem generellen Habitus gut mit den versmie
denen Aceratherium-Arten vergleimen. Dahei scheidet die Art simorrense von vorne 
herein aus, da sie kleiner ist und smmalere obeee Pdimolaren hat. 

Das entgegcngcsetzte Merkmal, eine sehr starkc Verkiirzung und Verbreiterung 
der oberen P tritt bei PLesiaceratherittm gracile YOUNG 1937 auf. Dahei werden die p: 
so stark reduziert, daB der Protoloph nur mchr halh so lang ist wie der Metaloph und 
der Zahn einen dreieckigen GrundriB mit gerundeter Innenseite erhait. Da dieses Merk
mal nicht der individuellen Variabilidit untcrliegt, hei den vorliegenden StUcken aber 
nimt zu beobamten ist, kommt diese Art fUr eine nahere Verbindung ebenfalls nicht 
in Frage. 

Die verbleibenden Formenkrcise von Aceratherium s. str. und A. (Dromocerathe
r;"m) sind vor allcm im VordergebiB und an den unteren Pramolaren gut zu untcr
smeiden. Beidcs fehlt im vorliegenden Material. Ein nicht ganz zuverlassiges Merkmal 
ist die Uinge der Post fossette der oheren P, insbcsondere des p:. Sie ist bei A. (Dromo
ceratherittm) meist langer und weniger sduaggcstellt als bei Aceratherium s. Str. Bei 
der vorliegenden Form ist sie kurz und sduaggestellt, was eine Zugehorigkeit zu 
Aceratherium s. str. wahrsmeinlidter machc. 

Auch die Ex t rem it a ten k n 0 c hen lassen sich nur in dicser Ridltung aus
werten. Sic unterscheiden sich geneeel! durm ihren gedrungeneren Bau von A. (Dromo
ceratherium) und stimmen mehr mit Aceratherium s. str. iiherein. Dazu kommen ver
schiedene Einzelmerkmalc: 
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Der lateroproximale Lappen an der Cochlea cler Ulna ist bei A. (Dromocerathe
rium) cog an den Smaft angepreBt, bei der vorliegenden Form wie bei Aceratherium 
s. stc. stark dariibcr crhoben. AuBerdem fchlt hei A. (Dromoceratherium) die tiefe In
cisur der Co<hlca von unten. 

Das Medialtuber des Astragalus ist wic bci Aceratherittm s. stc. schraggcstellt und 
nam hinten geri.ickt, wahrend cs bei A. (Dromoceratherium) srumpf, rundlich und mche 
in def Mitte dee Medialflachc gelegen is[. 

Die Wolbung dee Centralc-Fac. des Astragalus ist stacker als bei A. (Dromoccra
therium) und entspridtt damit Aceratherium s. stc. 

Vergleicht man die 5tuckc naher mic Acerathcrium tetradactylum und A. incisi'tmm, 
!>o zeigen sic aber dom einige Unterschiede, die einer eindeutigcn Destimmung im Wege 
stchen: 

Die Priimolarcn sind starker verki.irzt als bei beidcn europaischen Arten. Die beiden 
in den Medisinus mi.indenden Furchen der Innenhocker treten sich am obercn Molaren 
nidn gegeni.iber wie beim typischen A. tetradactylum von Sansan. Wie bei den meisten 
Stucken von A. incisivum liegt die hinterc Protoconusfu rme weiter labial als die Hypo
conusfurme. Dem Stuck fehlt abcr der breite \Vulst, der bei den meisten Sti.icken von 
A. incisivllm im Ausgang des Medisinus entwickelt ist. Diese Merkmalskombination ent
spridu am mcisten einigen als A. aff. telmdacly/um bestimmten Sti.icken aus def Han
gendserie der Oberen SuBwassermolasse Bayerns (oberstes Obermiozan) und dem von 
WANG (1929 b, Taf. I , Fig. 2) abgcbildctcn M' (M' dcr Zahnreihc fch lt) .us dcm Wiener 
Decken (Unterpliozan). Das von der Hinterseitc auf die AuBenseite ubergreifendc Cin
gu lum ist bci den P schr kurz und schwam, cs kann ganz fehlcn. Dicses Merkmal licgt 
inncrhalb der Variationsbrcitc der Stiickc von Sansan. Auch hier sind die Entspredlungen 
mit dem Stuck aus dem \Vicner Decken besonders gut. 

Am Ast ragalus unte rscheiden sich Form und Lage der Calcaneus-Fac. 2 deutlic:h von 
A. tetradactylum. Am Calcaneus ist vor allem die groBere Entfernung zwismen den 
FHichen 1 und 2 fur den Astragalus ein Unterschied gegenuber A. ( Dromoceratherium) 
und A . tetradactylum. Die Hauptac:hse deT Fac. 1 ist bei A. tetradactyltlm starker 
genelgt. 

Die G e s a m t b c w e r t u 11 g aller Merkmalc laBt erkennell, daB cs sich um eine 
Form aus dem Kreis um Aceratherimn letradactyh,m handelt, die sim im GcbiB und in 
der Gelenkung zwismen Astragalus und Calcaneus et was von den typismen Vertretern 
dicser Art untcrsmcidct. Dabci schcint sic im GebiB einige Merkmale von A. illcisivum 
vorweg zu nehmen. Das vorliegende Material reicht aber nicht aus, die systematische 
Bcdeutung dieser Untersmiedc abzusc:hatzen. 

2.4. Me sac era the r i It m S l m 0 r re n s e 

Un t e r f a m i lie Ace rat her i i n a e DOLLO 1885 

Tribus Aceratherini DOLLo 1885 
Gattung Mesaceratherimn H EISSIG 1969 

Be mer k u n g en: Mesaceratherium wurde zunachst a ls Untergattung von Acera
tberium fur oligozane und untermiozane Formen aufgestellt. Der Grund dafur war die 
hoher entwickeltc Molarisicrung der oberen P, die eine Ableitung der typismen Acera-
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therien des haheren Miozans von den oligozanen Formen verbot. Inzwischen sind Scha
delreste bekannt geworden (SPILLMANN 1969, Taf. 16-19), die weitere AbweidlUngen 
zeigen. Genauerc UntersudlUngen der jiingeren Aceratherien haben zudem auch Unter
smiede im Bau der Unterkiefersymphyse ergeben, so daB eine subgenerische Abtrennung 
mir nicht mehr geniigend ersmeint. Leider liegt von der Typusart noch nicht genugend 
Extremitatcnmaterial vor. 

Dj a g nos e (Erweiterung): Aceratherini mit schmalem Smadcl aber breitem 
Hinterhaupt. Obere 11 persistent, groB, untere 12 sehr stark gebogen und steil ein
gepflanzt. Obere Backenzahne brachydont, P fruh molarisiert, nicht ubermaBig breit. 
AuBencingulum immer knapp uher der Basis. Nasalia meist mit kleinem, termi nalem 
Hornstuhl. 

v 1847 

1848 

1855 

1859 

1896 

v 1898 

1900 

? 1902 

1902 

v 1918 

1919 a 

1929 a 

1961 

1972 b 

Mesaceratherium simorrense (LARTET in LAURILLARD 1848) 

Rhinoceros incisivlts. - partim, BLAINVILLE, Taf. 12. 
Rhinoceros simorrensis. - LARTET in LAURILLARD, S. 101. 

Rhinoceros tetradactylus LART. - DUVERNOY, S. 88. 

Rhinoceros cimogorrhensis LART. - GERVAIS, S. 99. 

Rhin. (Acer.) simorrense LART. - ROGER, S. 187. 

Rhinoceros simorrensis LARTET. - ROGER, S. 42, Taf. 1, Fig. 5, 8, 9. 
Ceratorhinus simorrensis LARTET. - OSBORN, S. 265, Abb. 14. 

Aceratherium bavaric"m. - STROMER, S. 63, Taf. 1. 

Ceratorhinus (Rhinoceros) simorrensis LART. - SCHLOSSER, S. 223. 
Rhinoceros sp. - BATALLER, Taf. 7, Fig. 5, S. 146. 

Dicerorhinus simorrensis (LARTET). - WANG, S. 199, Taf. 7, Fig. 8-10. 

Dicerorhinus s;morrens;s var. austriaca (PETERS). - WANG, S. 199, Abb. 2 c. 

Dicerorhinus simorrensis LARTET. - VIRET, S. 65. 

Aceratherium simorrense (LARTET). - HEISSIG, S. 63 ff. 

Be mer k u n g en : Die Stellung der Art simorrense im System der Rhinoccro
tidae wurde bisher aufgrund mehrerer Umsdinde falsch eingeschatzt. Ein kleiner Horn
stuh! auf den Nasenbeinen wurde immer als simeres Merkmal eines "dicerorhinen " Nas
hornes betramtet, obwohl das Auftreten von kleinen Hornstiihlen bei anderen Rhino
cerotidengruppen smon lange bekannt war. Andererseits wurde den mamtigen, stark 
gekrUmmten Incisiven des Unterkicfers und der Symphysenform zu wenig Bedcutung 
beigemessen. 

Unter den Aceratherini kann die Art wegen der gut entwidtelten oberen 11 weder 
der Gruppe urn Aceratherillm, noch der urn Chilotherium zugeordnet werden. Von 
Aceratherium s. I. weimt sic dariiber hinaus durch die getrennten Cristae parietales und 
die sdirkere Kriimmung cler Symphyse und der 12 nam oben ab. Weniger wimtig sind 
die Merkmale der Backenzahne, bei denen vor allem die geringe Hohe des Cingulums 
Uber der Smmelzbasis auffallt. Alle diese Merkmale stimmen aber mit Mesaceratherium 
zumindest in der Tendenz iiberein. Solange aber von Mesaceratheriltm gaimersheimense 
noch keinc Extremit3.tenreste vorlicgen, kann aum diesc systematische Zuordnung noch 
nicht als gesichert gel ten. 
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D i a g nos c (Neufassung) : Art der Gattung Mesaceratherium mit sehr groBen, 
mittelsta rk gckrummten ] 2. Back.enzahne brachydont. Obere P molariform, maBig vec
breitert, mit rechtcckigem GrundriB und gestreckter, schl itzformiger Postfossette. Crochet 
der P und M lang, bei den M keulenformig. Untere P2 nur schwam verkurzt . Alle 
oheren Bac:kenzahne und die unteren P zeigen die Tcndenz zur Bildung cines langen, 
basalen AuBencingulums. Extrcmiratcn mafiig vcrkiirzt, smlank? 

Material: 

Stuck 

0' re. Fragm. 

p4 li. 

P" rc. Fragm. 

M3 li. 

D:! rc. Kcim 

P4 li . Fragm. 

M Fragment li. 

M Fragment re. 

Ms li. Fragm. 

MC 11 li. juv. prox. Fragm. 

Tibia li. dist. Fragm. 

Astragalus re. 

Tarsa le 4 re. 

MT 11 re . 

Fundon 

Kiitahya - Sabuncu - Sof~a 

Kiitahya - Sabuncu - sor~a 

Afyan - Suzuk - Yaylacllar 

Kiitahya - Sabuncu - Sof~a 

Kiitahya - Sabuncu - Sof~a 

Mugla - Yerkcsik - <;atakbagyaka I 

Kiitahya - Sabuncu - Sof~a 

Afyon - Suzuk - Yaylactlar 

Mugla - Yerkcsik - <;atakba~yaka I 

Mugla - Yerkesik - <;atakbagyaka IV 

Kiitahya - Sabuncu - Sof~a 

Mugla - Y crkesik - <;atakbagyaka IV 

Kiitahya - S3buncu - Sor~a 

KiitahY3 - Sabuncu - Sof~a 

2.4.1. Gebiflreste 

(Taf. 4, Fig. 6-11, Tab. 21) 

Aufbcwahrung Nr. 

M 1968 VI 123 

M 1968 VI 124 

M 1968 VI 135 

M 1968 VI 125 

M 1968 VI 126 

M 1968 VI III 

M 1968 VI 127 

A AY 1/84 

M 1968 VI 112 

M 1968 VI 133 

M 1968 VI 128 

M 1968 VI 114 

M 1968 VI 129 

M 1968 VI 110 

Tabclle 21. Ma6e am Gebi6 von Mesacrratheriltm simorrrme (in mm) 

Stuck Fundort L Bv Bh H weitcre MaRe 

D' sor~a (37) (25) 
p. SOf~3 33 47 43 H. Tnncncingulum 13 
p., Fragm. Yaylacllar (42) 

M' Sofp 40 42 30 L. diagon31 48 

Oz Keim Sof~a 11 16 

P4 Fragm. <;at3kbagyaka (22) (18) 

Ms Fragm. <;atakbagyaka 27 18 

D3: Es ist nur die AuBenwand erhalren. Sic zeigt ein flaches Mesostyl und cinc 
schwache Metaconusrippe. Der Paraconus ist kegclformig, aber relati v Oath. Das Cin
gulum lauft von hinten bis unter den Metaconus. 
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p4; Der GrundriB des Zahnes ist rechteckig und relativ lang. Das Parastyl ist kurz 
und liegt dem Paraconus cng an. Mesostyl und Mctaconus sind als smwame Streifen 
erkennbar. Der Paraconus in nam hinten deutlich begrenzt. Bcide Qucrjome sind stark 
smraggestellt. Crochet und Crista sind verbunden und umsmlieBen eine Medifossette. 
Eine Brucke fchlt. Dic Postfossctte ist eng, lang und smlitzfermig. Es sind zwei vordere 
und eine hintere Protoconusfurcnc entwickelt. Das Antecrochet ist deutlich markiert. 
Vom geschlossenen Innencingulum zicht cin Sporn in dcn Medisinus bis fast zur Spitze 
des Antecrochets. Das AuBencingulum reicht bis unter den Metaconus. 

Das P" Fragment van Yaylacdar ist wesentlich greBer. Es zcigt eine im hinteren 
Bereim ungeglicderte AuBenwand ahnc Rcste eines Cingulums. 

M3; Der Zahn ist fast ganz dreicckig, mit nur smwach ausgebuchteter hinterer 
AuBenwurzcl. Das Parastyl ist kurz und smiank, der Paraconus basal breit und hoch, 
nam oben flacher und verschmalcrt. Die iibrigc AuBenwand ist konvex mit sehr schwa
cher Ectolophkante. Das Antecrochct ist flach, bcide Protocanusfurcnen sind seicht und 
nicht zugescharft . Der Protoconus ist lingual abgeplattet, basal sogar eingebuchtet, so 
daB ein vorderer und cin stark ausgepragter hinterer pfeiler ausgeglicdert werden . Das 
Crochet ist schwach, cine Crista fehlt. Die Hypoconusfurche ist nur basal angedeutet. 
Der Talon ist scnwach und eng angepreBt, cr setzt sim nam eincm stufenartigcn labialcn 
Absticg in cin kurzes, basales AuBcncingulum fort. Das lnnencingulum ist kraftig, am 
Protoconus an bcidcn Pfeilern unterbromen, untcr der lingualen Kcrbe des Protoconus 
aber vorhandcn . Vom hinteren Protoconus-Pfciler zieht es bis zur Hypocoousfurme. 
Unabhangig vom Cingulum ist im Ausg:mg des Medisinus ein kraftiger Schmelzzapfen 
cntwickelt. 

p .. : Das Zahofragment zeigt ein langes Paralophid, das kaum nach lingual abfallt 
und gut vom Cingulum genennt ist. Die Protocooidkante ist stumpf, die AuBenfunne 
kraftig. Sie formt eine smragc Stufe. Das vordcre Cingulum bildct eine langc Leiste 
auf der AuBenseite. Die Trigonidgrube hat cinen ebenen Boden, der iiber eine Smwelle 
in die Innenwand abfallt. 

Ma: Das Brumstiick stammt von einem relativ kleinen Zahn. Das Hypotophid ist 
kurz, hakenartig gcbogco. Die Talonidgrube fallt in einer leidlt s-fOrmigen Krummung 
nam lingual ab. Weder Innen- noch AuBencingulum sind zu erkennen. Das hintere 
Cingulum bildet cinen Saum knapp uber der Basis. 

Die iibrigen Fragmente unrerer Molaren zeigen nur die Talonidgrube. Diese is[ 
relativ eng und fallt stark nam lingual ab. Sie endet hoch iiber der Basis. Es ist kein 
hinteres Iooencingulum entwickelt. Das Stuck \ ' 00 Yaylacllar ist groBer aIs das von 
Sof~a. 

De-Keim : Der Zahn tcagt nur eine unvollstandige Smmelzbcde<kung, smeint aber 
bereits angekaut zu sein. Er zeigt eine seichte. aber smarfe AuBenfurme, die sehr stark 
geneigt ist. Das Mctalophid ist kurz und stark smraggestellt, das Hypolophid ist lang 
und hinten stark zuruckgekrummt. Deutlim sind zwei hintere pfeiler erkennbar. Der 
Boden der Talonidgrube bildet eine weit vorn liegcnde rundlime Grube, die lingual 
etwas verengt ist und keine Kerbe auf der Innenwand bildct. Gcgeniiber Acerathcrien 
der tetradactylum-Gruppe ist das AuBcncingulum kaum entwickelt, die Protoconidkante 
ist smwamer. 
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2.4 .2. Extremitatenreste 
(Abb.3 1-33) 

Met a car p a I e 11 (Abb. 31), (Breitc prox. 32, Tiefe prox. 24, B. prox. Gelenkfl. 
23, T. ders. 24): 

Das juvenile StUck hat cineD) im Verhaltnis zur Schlankhcit des Smaftcs stark ent
wickeltcn Gelenkkopf. Die Carpalc-2-Fac. ist, wic bci Acerathcr;um beeit und smwach 
quer gcw6lbc. Die dorsovolarc \Vijlbung vcrsdirkt sich nam hinten, wo die Fliime fast 
scnkrcmt abfallt. Die medialc Carpale- I-Fac. ist dreieckig, klcin und liege nidlt so weit 
hinten wie bei den Rhinocerotinae. Die laterale GclcnkfHidtc ist etwas Dam proximal 
gckippt und hestcht aus zwei cluem cine tiefe Incisur von unce" abgegliedcrten LappeD. 
Die Gliederung in Teilflamen fi.ir das MC III und das Carpale 3 ist niche mchr zu er
kennen. Dee Knick cler Flame gegen die Carpale-2-Fac. ist vorn sehr scharf, verliert sich 
aber nach hinten. Der Schaft ist stark abgeplattet. 

Abb. 31. Melaurathuimn limommse (LAItTET), Mctacarpale 11 li. juv .• prox. Fragment, 
Obermiozan, Mugla - Yerkesik - <;atakbagyaka, Bayer. Staatssamml. PaHiont. 

hin. Geol. 1968 VI 133, I / J nat. GroBe, a. proximal, b. dorsal, c.lateral. 

T i b i a (Tiefe distal 50, Tide der Cochlea lateral 44) : 

Die Tibia weicht von del" Form del" ubrigen Accrathcrini insofern ab :lIs die An
lagerungsflame fur die Fibula nul" smwach entwickclt ist und sich nicht nam proximal 
in eine smarfe Kante fortsetzt. Dadurm ist del" Smaft mehr rundlich, wahrend er bei 
den meistcn Acerathcrini cincn marakteristischcn, dreieckigen QuersdlOitt hat. Die In
cisur a uf der Vorderseite del" Cochlea ist sc:hwac:her als bei A. aff. tetradactylum und 
liegt nic:ht medial vom Fuhrungskamm, sondern genau auf dicscm. Die davor liegcnden 
Foramina sind vorhanden. Die Asymmetric del" Cochlea scheint schwacher zu sein als bei 
A. tetradactylllm. die Schragstellung del" Achsc ist etwa gleich. 

As t rag a Ius (Abb. 32), (Breitc 68, B. d. Trochlea 66, Hohe medial 54, mini
mal 49, Tiefe med. 47, Brcite dist:ll 59): 

Ocr ctwas unvollstandige Astragalus ist rclativ niedrig und breit. Die Trochlea ist 
weniger schdiggestellt als bei A. tetradactylum; ihr Medialrand ist breiter. Die Fibula
Fac. ist weniger smarf gegen die Trochlea geknickt. Die Calcaneus-Fac.- l hat cincn 
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langen, distalcn Fortsatz, clef aber nur scnwach abgeknickt ist. Er vcrsmmalertc sidt 
allmahlich oam distal. Die Calcaneus-Fac.-2 ist isoliert, oval und leicht schdiggestellt. 
Zwisrncn ihr und dcm Medioplantartuber verHiuft keine Rinne, obwohl der Zwischen
raum sehr breit ist. Die Calcaneus-Fae. 3 ist groB. 

Abb. 32. M~saaratherium simorrtnst (LARTET). Astragalus re., Obermiozan, 
Mugla - Yerkesik - <;atakbagyaka, Bayer. Staatssamml. Palaont. hist . Gcol. 1968 VI 134, 

lIs nat. GroBc, :l. dorsal, h. plantar. 

Das Collum ist lateral niedriger als medial. Die Centra le-Fac. ist breit und nur 
smwam qucr konkav. Die Tarsale-4-Fac. ist schmal, cief und gegen die Ccntrale-Fac. 
durch eine durchgchende Kante begrenzt. Das Medialtuber ist spitz, nam hinten geruckt 
und steht kraftig vor. 

Tar sal e 4 (Hohe vorn 27, Breite vom (25), Ticfe 43, Hohe hinten 34): 

Der Knodten cntsprimt in seinen Hohcn-Breiten-Relationen etwa A. tetradactylum. 
Proximal ist nur die Astragalus-Fae. erhal ten. Sie ist smmal und maBig tief, von vorn 
nam hinten leidtt konkav, ohnc Querwolbung. Sic bildet mit der Calcaneus-Fae. eine 
kraftige, fast gerade Kante. Die vordercn Medialflamen sind nicht erhalten. Die hintere 
Centrale-Fac. ist mit der Astragalus-Fae. verbunden, in sich kaum gekrummt und lofTel
formig nach hinteD weggestreckt. Die hintere Tarsale-3-Fae. ist nicht erhaiten. 

Die MT IV-Fac. ist dreieckig, tiefer als breit, von vorn nach hinten konkav und 
wenig starker quer konvex. Incisuren sind nicht zu erkennen. Das Plantartuber ist 
knollig und vor allem nam lateral gestreckt. Es ragt weder nach hinten noch nam distal 
weit vor. Gegen die MT IV-Fac. ist es durch eine deutliche Rinnc abgesetzt. 

Met a tar s a I e II (Abb.33) (Brcite proximal 28, Ticfe prox. 23, kleinste Breitc 
am Smaft 21, kleinstc Tiefe 14, Breite d. dist. Rolle 24, Tiefe ders. 27, Breite dist. 26, 
Uinge maximal 94): 

Das Stuck ist fast ganz adult. Es sind keine Epiphysenfugen mehr zu sehen. Es ist 
schlank und auffallig kurz, obwohl die Verkurzung im Vcrhaltnis zum Quersmnitt 
nicht den Grad wie bei Chilotherium erreimt. Die Tarsale-2-Fac. ist dreieckig und £lach 
zylindrism gcwolbt. Beidc iateralen Ge1enkflamen sind klein und mit der Tarsale-2-Fae. 
verbunden. Sic haben einen kleinen Abstand voneinander und sind durch cine tiefe 
Furche getrennt. Die vordere der Flamen ist groBer als die hinterc, senkred1t gestellt 
und laBt kcinc deutlime Teilung erkennen. Die hintere besteht aus zwei deutlich gegen
einander geknidnen Teilflamen. Die Tarsale-3-Fac. ist schrag nach oben geridttet; die 
MT In-Fac. ist kleiner und steht etwa senkrecht. Die Tarsale- I-Fae. ist kle in, isoliert, 
hochoval und liegt, wie immer bei den Aceratherini weit vorn. 
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Abb. 33. Mesaceratheritlm simoTreme (LARTET), Mctatarsalc II re., Obcrmiozan. 

Kiitahya - Sabuncu - SOf)3, Bayer. Sta;msamml. PaHiont. hist. Gcol. 1968 V I no, 
l I t nat. GroGc, a. dorsal, b. lalcral . c. Proximalende, dorsomcdial, 

d. D istale nde, plantar, c. proximal. 

Die Vorderscite des proximalcn Gclenkkopfcs wird von cinem Band von Rauhig
keiten cingenommen, das im Lateraltuber gipfelt. Medial ist cs durch cine kraftigc 
Rinne vom Sockel der Tarsalc- l -Fac. gctrcnnt. Zwismen diescm und dem Sockel cler 
hinteren Lateralflame liegt ebenfalls cinc deutlicne Rinne. 

2.4.3. Beziehungen und Vergleiche 

D ie sta rke Schdigstellung des Medisinus und cler Querjome, das starke C rochet, 
die lange. sml itzferrnigc Postfosscttc und das kurze, eng an liegende Parastyl bilden 
wichtige Gemeinsamkeiten des p4 mit Mesaceratherium simorrense. Damit sind auch die 
wichtigsten Untcrschiede gegeniibcr den versdliedenen Aceratherium-Arten genannt. 
A . belvederense ist cler GrunclriBforrn ahn lich, untcrscheidet sidl abcr durm die leicht 
konvergenten Querjoche und die erst etwas iiber cler Basis einsetzcnde hintere Proto
conusfurche. Plesiaccratherium hat sta rker in die Brcite gcdehnte pramolaren. 

Dcr p4 iibertrifft die GreBe cler mcistcn mittcleu ropaischen Funcle von M.simor
rense. Das ist in nom viel sdrke rem MaBe bei clem p4 Fragment von Yaylacllar cler 
Fall. Ein Stuck .us dem Vallesium Spaniens (BATALLER 191 8, TaE. 7, Fig. 5), d.s zu
mindest in die nachste Verwandtsmaft von AI. simorrensc zu stellcn ist, zeigt aber auch 
diese betdidltlidlc GroBenzunahme, so daB keine Schwierigkeit besteht, auch diese gro
gcren Stiick.e der Art simorrensc zuzuordnen. 
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Del' Ma bietet weniger rnarakteristisme Merkmale. Die starke Pfeilerbildung des 
Protoconus ist typism fUr simorrense, ebenso der schwache, niedrige Talon, del' bei den 
Aceratherium-Arten, aber auch bei Mesaceratherium gaimersheimense und einigen Stuk
ken von simorrense wesentlich starker entwickelt ist. Die smwame hintere Protoconus
furme erinnert an ein besonders kleines und primit ives Stuck aus del' Oheren SuBwasser
molasse von Tutzing (simorrense var. austriaca bei WANG 1929). 

Die unteren Molaren haben eine starker nam lingual geneigte Talonidgrube als 
alle Vergleid1Sformen, auch als M. simorrense. Die geringe GroBe des Ms entspl'idlt etwa 
der Art simorrense. 

Del' p .. hat eine stumpfe, auffaliig stark gestreckte Tl'igonidgrube, deren Boden auf 
kul'ze Erstreckung ohne Neigung nam lingual verliiuft. Das kornrnt bei einigen Zahnen 
von simorrense, insbesondere von Simorre, vor, aber auch gelegentlich bei A. incisivum. 
Dei A. tetradactylum und bei A. (Dromocera therium) ist die Trigonidgrube immer stark 
nam lingual geneigt. 

Das MC II zeigt gegenuber A. tetradactylum und A. (Dromoceratherium) fahlbuschi 
erhebliche Unterschiede. Von M. simorrense liegt mir kein Studt VOl'. Bei beiden Ver
gleichsarten ist die dorsovoIare Wolbung del' Carpalc-2-Fae. sehr viel schwacher. Zudem 
ist die Flache hinten breiter abgestutzt. lm Gegensatz zum vorliegenden StUck ist die 
Trennung del' latcralen GeIenkfHiche in eine proximale und cine distalc TeilfHiche bei 
A . tetradactylum dcutlidl, eine Ineisur von unten fchIt. Beide Merkmale stimmen bei 
A. (Dromoceratherittm) mit dem vorliegenden Stuck iiberein. Die Carpale-1-Fae. ist bei 
heiden Arten kIeinee als beim vorliegenden Stuck, bei A. (Dromoceratherium) fehlt sic 
fast ganz. Beim vorliegenden StUck fehlt die bciden Vergleichsformen zukommcnde 
Furche zwischen Carpale-2-Fac. und dem hintercn Tuber. 

Der Astragalus stimrnt in GraBe, Proportion en und Einzelmerkmalen sehr gut mit 
den Astragali von M.simorrense aus Steinheim a. A. Uberein, vor all em mit den klei
neren und niedrigen StUcken. Das ist besonders wichtig, wei l nur dieser Knochen unter 
dem VcrgleichsmateriaI so gut belegt ist, daB er eine Vorstellung von der Variabilidit 
bietct. Die Unterschiede gegenUher A. tetradactylum sind die der Art simorrense. 

Das Tarsale 4 stammt von cincm Jungtier. Es zeigt insgesamt mit keiner der Ver
gleichsarten, aber aum nicht mit M.simorrense, engere Beziehungen. Die Proportion en 
sind schlank und hoch, deutlich hoher aIs beide mir vorliegenden StUcke von simorrense. 
die sich aber untereinander erheblidI unterscheiden. Die kraftige Wolbung del' MT 
IV-Fae. st immt gut mit simorrense Uberein und bildet einen Unterschied zu beiden Ver
gIeichsarten. Dagegen sind, wie bei den Vergleimsarten die beiden proximal en Gelenk
flamen stark gegeneinander geknickt. Die Aussagekraft de r Ubrigen Merkmale ist nom 
nicht genUgend bekannt. 

Das MT II ereeicht etwa den Veekiirzungsgrad wie bei Chilotherium intermedium . 
Allerdings steht das StUck diesel' Art morphologism so fern, das die Verkurzung allein 
nicht den Ausschlag fUr eine entsprechende Bestimmung geben kann. 

Dee proximaIe GeIenkkopf und die Tarsale-2-Fae. sind breit, wie bei Aceratherium, 
nicht verschmalert, wie bei Chilotherium. Bei Aceratherium und beim vorliegenden Stuck 
ist die vordere del' lateral en GelenkfHichen groBer, bei Chilotherium die hintere. Die 
Querwolbung del' Taesale-2-Fac. ist beim vorliegenden StUck wie bei Aceratherium nul' 
schwach konkav, bei Chilotherium stark er. 
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Gegenuber den ACfratherillm-Arten ist die Abgrcnzung durch die Vcrkiirzung bc
reits gcgebcn. Nur bei M . simorrense kornmcn verkiirzte Metapodien vor. Leider liegt 
mic kcin MT II von einer europaisdten Lokalitat vcr. 

Unter den vorliegcnden Stiickcn kann die Bcstimmung des p4, des M3, des Ms. des 
Astragalus und des MT II wohl kaum bezweifelt werdcn. Die Bcstimmung def iibrigcn 
Stiickc basiert vor allem auf de r Annahme, daB jeweils nur eine Art der Aceratherini an 
einer Fundstelle vertrctcn sei. Nur die stark abweichcnde Form des Tarsalc-4, sofern sic 
nicht durch das jugcndliche Alter bcdingt ist, konntc cin Hinweis auf das Auftreten 
einer weitcren Art scin, die iibrigen Stiic:ke si nd zu diirftig. Das p4-Fragment unter
scneidet sich von alIen Aceratherium-Artcn durch das Fehlcn einer Gliederung im hin
tercn Bereich der AuBellwand und clurd! das Fehlen eines hinccren Cingulums. 

2.5 . Bra c h y pot her i "m bra c h y P "s 

Un cc r f a m i lie: Ace rat her i i n a e DOLLO 1885 

Tribus: Teleoccratini HAY 1902 
Canung: Brachypotherium ROGER 1904 

Be mer k u n g en: Aum die Gattung Brachypotherittm muBte in clef Vergangen
heit alIerlei verschiedene Arten aufnehmen. So wurden wohl die meisten eurasiatischen, 
a ls Teleoceratini erkannten Arten in dicscf Gattung vcreinigt. Die folgende Diagnose 
so li insbesondere folgende Arten ausschlicBcn: aurelianense, snowi, lemanense, aginense 
und doutJillei. Die in ncuerer Zeit geschaffencn Gattungcn der Teleoceratini ze igen alle 
mehr Bcz ichungcn zu Teleoceras als zu Brachypotherillm. Das gilt insbesondere fur 
Diaccrathcrillm, Aprotodon uncl Prosantorhinm. Lccliglich Brachydiceratherium konnte 
{·ine vermi ttelnde Rolle spielcn. 

D i a g no s e : GroBe Telcoceratini mit hornloscn, verktirztcn Nasal ia. Backen
zahnc groB und breit, umere Molaren mit stark vc rflachter AuBcnfurme. Extremitaten 
maBig bis stark verktirzt. 

1848 
1855 

v 1855 
1898 
1900 
1902 
1902 
1904 

v 1908 
v 1908 

v 1929 a 

1961 
1971 

Brachypotherium brachypus (LARTI:T In LAURILLARD 1848) 

Rhinoceros brachYPlls. - LARTET in LAURILlARD, S. 101. 
Rhinoceros brachypus. - DUVERNOY, S. 88 ff., Taf. 6, Fig. 6,8, 15,20,22. 
Rhinoceros ettrydactyllls . - HAUSHAl TER, S. 3, Taf. 1. 
Rhinoceros (Diceratherium) Goldfussi KAUP. - ROGER, S. 15. 
Teleoceras brachypus LARTET. - OSBORN, S. 251. 
Teleoceras brachypus LARTET. - ROGER, S. 10. 
Teleoceras (Rhinoceros) brachyplH LARTET sp. - SCHLOSSER, S. 105. 
Brachypotherium brachyPu,. - ROGER, S. 12. 
Teleoceras cf. brachYPJ~s LA RT. - BACH, S. 76 t. 
Aceratherit~m tetradactylum LARTET mutation pontilevensis. - MAYET, S. 271, 
Abb. 86, 88-90, Taf. 10, Fig. 3, 4. 
Brachypotherium brachypu, (LARTET). - WANG, S. 201, Taf. 9, Fig. 4-6. 
Brachypotherium brachypus LARTET sp. - VIRET, S. 68 . 
Aceratherium silesiac"m sp. n. - GLAZEK, OSERC &. SUlIMSKJ. S. 499, 
Abb. IS, I, 16, I, 17, Taf. 5, Fig. 6,7; Taf. 6, Fig. 1-6. 
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Bern c r k u n g en: Allc Arten der Gattung Brachypotherium stehen einander 
sehr nahe. AIs cinzige Ausnahme ist B. stehlilli zu bctrachten, das durch die besonders 
massiven Mctapodien und die fladlc AuBenfurche der untercn Backenzahne zwar als 
Brachypotherium marakterisiert ist, in zahlreichen Merkmalen, vor allem in der Lange 
der Metapodien aber von den iibrigen Arten deudich abweidlt. Dic Trennung der 
iibrigen Arten des O bermiozans und Untcrpliozans beruht bisher auf Einzelheiten des 
Zahnbaucs, die untergeordnete Merkmalc betreffen. Das gilt insbesondere fiir die Untcr
scheidung von B. brachypus und B. goldfuss;, die konventionell nach strati graph ism en 
Gesichtspunktcn getrennt gehalten werden. SoUte sich bei genaueren Untersuchungcn 
herausstcllen, daB die Artcn zu vercinigen sind, so hatte B. goldfussi (KAUP) die Priori
tat und ware dam it Typusart der Gattung. 

D i a g nos c (Ncufassung): Typusart der Gattung Brachypotherium mit kurzem 
Schadel und stark verkiirzten Extremitaten. Untere 11 meist nom erhalten, Backenzahne 
mit starken Cingula, M' mic langem Talon. Astragalus niedrig, mit abgeflachtcm late
ralem Rollkamm. 

Material: 

5tiidt 

OZR Il_M3 re., II_pa, M2, MS li ., 

UK-Fragm. It-Ms re., Tt li. 
p .. , MS li. vom vodgen Stiick 

P - Fragment re. 
UK-Fragm. It, Mt, M, li., P .. -Ms re. 
Astragalus-Fragm. re., li., Humerus, 
Femur u. Radius Fragmente vom 
se lben Individuum 

Pt re. 
P, re. 
Humerus li. dist. Fragm. 
Radius re. din. Fragm. 
Ulnare re. 
Astragalus re. 
Astragalus re. 
Astragalus Ii. 
Astragalus re. Fragm. 
MT 1Il I;' 

Fundort 

Mugia - Y crkesik - C;atakbagyaka II 
Mugla - Ye rkesik - C;atakbagyaka 11 
Mugb. - Yerkesik - C;atakbag-yaka II 

Ankara - Kalccik - Tiiney 

Mugla - Yerkesik - C;atakbagyaka IV 

Kiitahya - Sabuncu - Softa 
Ankara - Kaletik - C;andtr 
Kiitahya - Sabuncu - Sof~a 

Mugla - Y crkcsik - C;atakbagyaka 
Kiitahya- 5abuncu - Sof~a 

Ankara - Kalecik - C;andlr 
Ankara - Kalecik - C;andlr 

Ankara - Kalecik - C;andir 
Kiitahya - Sabuncu - Sof~a 

2.5.1. C;ebiBreste 

Auf-
bewahrg. Nr. 

M 
A 

M 

M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
A 

M 
M 

1968 VI 136 
E 1)2, 14) 

1968 VI 137 

1968 VI 148 

1968 VI 138 

1968 VI 141 

1968 VI 145 

1968 VI 142 
1968 VI 139 
1968 VI 14) 

1968 VI 146 

CA VI 

1968 VI 147 

1968 VI 144 

(Taf. 3, Fig. I, 2, Taf. 12, 13, Taf. 5, Abb. 34, Tab. 22) 

Die Art Brachypotherium brachYP1H ist so gut bekannt, daB hier die Abgrenzung 
gegeniiber den anderen Arcen nur kurz gestreift werden muB. Im iibrigen wird die 
Beschreibung der Stiicke auf den Vergleich mit anderen Funden der Art brachypus und 
deren Namf.hren, der Art goldfussi, abgestellt. 

B 19 6 
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Von B. brachypus untcrsmeiden sich die Arten: 

8 . stehlini dunn die groBere Lange cler Mctapodien, den kegelform igcn Latcralabsmnitc 
der Trochlea astragali und das sdnvamerc Cingulum der Backcnzahne; 

B. perimense dUTch seine GroBe, die konvexc AuBenwand clef oberen P und dercn schli tz
formigen Mcdisinus; 

B. heinzelini durch das fast v611ige Fehlen cler Cingula. 

Un t c r k i c fer (Abb.34) (Symphysenlange 135, Dickc 38, Breite min. 107, Dia
stema (65), Distanz der 12 (25), M,-M" 153): 

10 cm 

Abb. 34. Brachypotherium brachypl4S (LARTET). Unterkiercrfragment mit monticrtcm I! rc., 
Obcrmiozan, Mugla - Ycrkcsik - C;atakbagyaka, Barer. Sta.nssamml. PaHiont. 

hist. Gcol. 1968 VI 136, :l. late ral. vcrklcinert, h. Teilansicht, okk lusal. 1/, oat. Grofk 

Das stark verdriickte Corpus rnandibulae ist mittclhom und rnassiv. Der Unter
rand ist gebogen und geht mit einem sehr smwamen Knick in die flam nam oben ge
kriimmte Symphyse iiber. Dicse beginnt bei Pa und ist lang und flam. Die Oberseite ist 
tief ausgehohlt. rinnenformig. Die Unterseite ist flam. mit cincr schwamen medianen 
Rinne. Die Divergcnz der 12 war vermutlim smwach. Die Kanten des Margo interal
veolaris konvergieren nam vorn. Das Diastema ist relativ lang. Zwismen den Alveolen 
der I2 sind die Wurzclstiimpfe der I1 erhalten. deren Persistenz als primitiv zu werten 
ist. Die Wurzel der T2 reicht bis unter die vordere Wurzel des Ps. In diesem Bereich liegt 
auch das Foramen menta le. 
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Tabelle 22. Ma6e am Gebi6 von BracbypothtriNm bracbYPN1 (in mm) 

Zahn Mu~la - Yerkesik - <;:atakbagyaka Ankara - Kalecik - isolierte Z1ihne 
Tiiney 

OK re OK li UK re UK li UK re UK li des UK 
L Bv Bh L Bv Bh L Bv Bh L Bv Bh L Bv Bh L Bv Bh L Bv Bh H 

P2 28 34 38 31 34 38 30 17 34 

P3 35 54 54 38 22 27 36 (24) - 36 

P4 46 38 27 33 28 
M1 46 63 48 31 (5 1) - 53 28 35 

M2 - (65) 55 58 51 34 34 34 35 

M3 62 - 42 (65) - 56 32 31 55 31 30 59 (35) 34 57 33 34 

Obe reM 0 I are n (Taf. 5, Fig. 1,4, Tab. 22): 

Die Glicdcrung der AuBenwand laBt keine Abweichungen unter den verschiedenen 
Funden erkennen. Im lingualen Bereidt der Krone zeigen eine Reihe von Merkmalen 
eine crhcbliche Variabilitat. Die hintere Protoconusfurme liegt weit lingual wie bei 
B. brachypus aus der Hangendserie der Oberen SiiBwassermolasse (OSM) Siiddeutsch
lands und B. goldjussi. Ihre Scharfe entsprich, dabei den Stiicken von B. brachypus, 
wahrend sic bei goldfussi £lamer ist, beim MS ist sie nom scharfer. Wie bei alien jlingeren 
Stiicken enden die Rinne des Medisinus und die hintere Protoconusfurdte getrcnnt am 
Cingulum. Dagegen entspridtt das Fchlen einer vorderen Hypoconusfurme den primi
tivsten Stiicken von B. brachypus aus der mittleren Serie der OSM. 

Die Postfossette ist seicht, wie bei den alteren Stiicken von B. brarhypus, dom 
kommen aum noch bei B. goldfussi Stiicke mit seichter Postfossette vor. 

Das Innencingulum ist bei MI und M! kiirzer, bei MS liinger als bei den meisten 
Stiic:ken von B. brachypus. Das AuBcncingulum ist fang wie bei B. brachypus und unter
scheidet sich damit klar von B. gold/ussi. 

Die Riickseite des M3 zeigt einen langen Talon, der nom langer ist als bei den 
jiingeren Stiidten von B. brachypus. Auch die schwach gcteilte Hinterwurzel entspricht 
mehr alteren Funden von B. brarhypus. Aum das Innencingulum des M3 zeigt eine 
Besonderhcit: Von ihm ausgehend vcrHiuft ein kleiner Grat auf dem basalen Wulst des 
Metaconulus in den Medisinus. Das findet sim in ahnlicher Weise bei einigcn Sriicken 
von B. brarhypus aus der mittleren Serie der OSM. 

Obe reP r a m 0 I are n (Taf. 5, Fig. 2, 3, Tab. 22): 

Alien P gemeinsam ist die geringe Hohe des Innencingulums, das bei den meiSten 
Stiicken von B. brachypus hoher liegt, nur einige Stiicke aus der Hangendserie der OSM 
und einige Stucke von B. gold/lIssi haben ein so niedrigcs Cingulum. Das AuBencingulum 
ist stark, vor allem am ~, das entspricht den stiirkeren Individuen von B. brachypus. 

Der Medisinus ist, soweit erhalten, relatLv eng und fallt iibcr cine Ieichte Smwelle 
ins lnnencingulum ab. Die Postfossette ist schlitzformig. schraggestellt und seichter als 
der Medisinus. Beide Merkmale vermitteln zwischen B. brarhypus und goLd/ussi. 

B 19 8' 
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Der P! ist relativ stark in def Brcitc reduzicrt, was aber auch bei B. brachypus 
vorkommt. Das Innencingulum ist nom geschlosscn, im Gegensatz zu B. gold/ussi. Die 
Form der AuBcnwand, die nur bei p2 crhaltcn ist, cntspridlt den kleineren Stucken von 
8. brachyp"s und B. gold/uIs;: Ocr Paraconus ist dee gleichma6ig konvcxcn Wolbung 
dee AuBcnwand als stumpfc FaIte aufgcsetzt. Das AuBencingulum ist smwamer als hci 
den hintercn Pramolaren und entspridtt in seiner Vertcilung B. brachypus. 

Obe reI n c i s i v c n (Taf. 5, Fig. 5) (Ii \Vurzcl L 64, D 29): 

Die Krone ist yollig abgekaut. Die Wurzcl ist, wie bei den Telcoccratini allgcmcin. 
kurz und dick . Sic ist dicker und bcsscr entwickclt :lIs bcim einzigen Verglcichsstiick . 

Untere Molaren (Taf.4,Fig. 12,13): 

Die AuBcnfurme ist 5chr fladl , aber noch crkcnnbar. Ocr Wulst. def sic basal aus
ftillt, ist vor allem beim MI 5chr stark. Seine Starkc cntspridu beim Stuck von <;atak
bagyaka etwa def primitivercr Sruckc aus def Hangendscrie der aSM, beim Stuck von 
Tuney is[ cr, wic bci den modcrnercn Stiickcn, ctwas smwamer. 

Die Trigonidgrube ist nur hcim Stuck von Tuney crhalten. Sic hat einen sehr hoch 
sitzenden, flachen Boden, wie er bei den alteren Stiickcn von B. brachypus aus def mitt
leeen Seric der OSM vorkommt. 

Die Talonidgrube is[ beim Stuck \"on <;atakbagyaka cog und rinnenformig, bcim 
Stuck von Tuner wciter. Bcide Formen kommcn bci B. brachypus vor, oh ne dabei fur 
bcstimmtc stratigraphische Nivcaus typisdl zu scin. 

Das AuBencingulum ist beim StUck von TUney relativ stark cntwickelt und em· 
spricht dem Entwicklungsstadium der Funcle aus cler mittlercn Seric cler OSM . Beim 
StUck von <;;atakbagyaka fchIt es bis auf einc kurzc Leistc auf cler Vorclerseitc. Diesc 
Entwicklung entspricht B. brachyptts aus cler Hangcnclscric der OSM und B. goldfussi. 

Das Innencingulum ist bei bciden StUckcn nur vor der Trigonidgrube als kurze 
Lciste cntwidtelt. Das entspricht den starkcrcn Sti.icken von B. brachypus. 

Un t ere Pr a m 0 I are n (Taf. 5, Fig. 6-9): 

Der isolierte p~ wird gcsondert bcsprochen. Bei Ps und PI hat die AuBenfurche einen 
sdlwachen \Vuist, der beim Stud<: von <;atakbagyaka noch narker ist als bei den meisten 
Stucken von B. brachYPlIs und cinem Stuck von B. gold/uni entspridlt. Beim Stuck von 
Tuney ist er smwacher und entspricht damit B. brachypus genau. 

Die Trigonidgruhe ist nur heim isoliertcn Ps erhalten. Sic ist weit gooffnet, stcil 
und endet in ciner kleincn run den Grubc im Cingulum. Das Paralophid ist vollig redu
zicrt, der AuBcnschenkcl des Metalophids gerade nam vorn gerichtet. Eine Protoconid
falte ist dcutlich entwickelt. Diese Entwicklung entspridlt am meisten nom einigen 
Stucken von B. brachypus aus der Hangendserie, da bei gold/Msi im allgemeincn nom 
cin Paralophid entwickclt ist. 

Die Talonidgrubc entspricht beim Stuck von Tuney wie bci den Stucken von bciden 
anderen Fundortcn, ebenfalls den jungeren Pun den von B. brachypus und cinem Stuck 
von gold/un;. Sie ist schlitzformig, lingual vcrengt und lauft ctwas an der fnnenwand 
herab. Bei den alteren Stucken von B. brachypus ist sie mcist weiter. Unter den vor
liegcnden Stucken hat das von Tuney nom die wcitcste Talonidgrube. 
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Das AuBencingulum ist, auBer beim Pa von Sofs:a, von hinten bis zum Wulst der 
AuBenfurche aIs gesmlossener Bogen entwickelt. Vorn folgen auf eine kurze Leiste nur 
mehr smwame Runzeln. Diese starke Entwiddung findet sich vor allem bei den alteren 
Stlicken von bracbypus, kommt aber selten auch bei jlingeren und bei B. goldfussi vcr. 

Das Innencingulum bildet nur vorn eine kurze Leiste oder beim Ps von Sofp einen 
kurzen Haken. Beide Formen finden sith bei B. brachypus und B. goldfussi. 

Ocr isoliene P2 ist auffallend groB und weniger reduziert als dies bei B. brachypus 
sonst der Fall ist. Von den zwei Reduktionstypen, die bei B. brarhypus vorkommen, ent
spricht er dem schmaleren, Hingeren morphologism, ist aber breiter. Dieser Typ kommt 
vor allem in jlingeren Ablagerungen und auch bei B. goldfussi vor. 

Das Paralophid ist lang und leimt nam lingual eingekrlimmt. Die vordere AuBen
furme ist leicht angedeutet. Die Trigonidrinne ist gut entwickelt und wird von einer 
parallel dazu verlaufenden Metalophidkerbe begleitet, die eine schmale Protoconidfalte 
abgliedert, die bei Vergleichsstlicken beider Anen fehlt. Die AuBenfurche ist nur oben 
scharfer, verflamt sich nam unten, ohne einen Wulst zu entwickeln. Die Talonidgrube 
ist nur durch eine enge Kerbe nam lingual geoffnet. Das Metaconid bildet einen kraf
tigen, leidlt abgeschnlirten Pfeiler. 

Die Kronenhohe ubertrifft aIle Vergleimsstucke. 

Un t ere In c i s i v e n (Taf. 3, Fig. 1, 2) (Qucrschnitt der Kronenbasis re: 
53 X 34, li: 47 X 33, Wurzelbasis re: 46 X 34, li : 44 X 33, Kronen-Resthohe li: 56, 
Wurzellange li: 145): 

Die Kronen sind stark abgekaut. Basal lassen sie nom eine flugelartige Erweite
rung der Mesialschneide erkennen. Die \Vurzel ist stark gekrummt und rundlich im 
Quersdmitt. Die Starke der 5tucke nillt in die Variationsbreite von B. brachypus. 

Die G e s a m t w e r tun g der Merkmale HiRt kein einheitlimes Bild erkennen. 
Da die Variabilitat aller betramtetcn Merkmale es verbietet aus wcnigen einzelnen 
Individuen stratigraphisme Schllisse zu ziehcn, miisscn alle Merkmale herangezogen 
werden, die sim phylogenetisch verandern. Der aus ihrem Verhalten gewonnene Mittel
wert liegt zwismen den Stucken aus der mittlercn Serie der OSM und denen aus der 
- durch einen stratigraphischen Hiatus getrennten - Hangendserie, aum wenn ein
zelne Merkmale schon die Entwicklungshohe von B. goldfussi erreimen. Das Stiick von 
Tuney ist etwas alteren, der Ps von Sof~a jungeren Stucken in einigen Merkmalen 
ahnlimer. 

2.5.2. Extremitatenreste 
(Abb. 35-39) 

Hum e r u S (Abb. 35) (Kleinste Breite am Schaft 58, kleinste Tiefe 55, Breite 
distal (140), B. d. Trodtlea (95), Ticfe der Trodtlea med. 83, kleinste Tiefe d. Trodtlea 47, 
Tiefe der dist. Epiphyse medial 101): 

Smaft: Vom Smaft ist nur der distale Teil erhalten. Er zeigt die Tuberositas 
teres und weitere Narbenflamen. die sim weit "am distal erstrecken. Sie reimen bei 
den Teleoceratini weit nam distal uber das in diesem Bereich liegende Foramen nutri
tium hinaus. Dieses liegt bei Prosantorhinus am Hinterrand, heim vorliegenden Stuck 
innerhalb der aufgerauhten Flache. 
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Distal: Asymmetric und mittlcre Einschniirung clef Trochlea sind bcim vorlicgenden 
Stuck wenigcr ausgepragt aIs bei Aceratheritlln und Hispanotherium. Bei den Teleocera
tini ist, im Gegensatz zu den Rhinocerotinae und Acerathcrini, def laterocaudale Fort
satz def Trochlea klein. Die latcrale Kante auf def Trochlea ist gut entwickelt. 

• b ~',' 

Abb. 35. Brachypotherillm brachYPlts (LARTET), Humerus IL. din. Fragment, Obcrmiozan, 
Ankara - Kalecik - <;andu', Bayer. Staausamml. Pa(;iont. hin. Geol. 1968 VI 145, 

'Is nat. GroBe, a. cranial, b. medial. 

Die Fossa olecrani ist queroval, wahrend sic bci der nicht so massiv gcbauten Gat
tung Prosantorhinlls rundlich ist. Die Fossa radialis ist sehr £lam. 

Der mediale Epicondylus tragt zwei rauhe WuIste, die mit einer v-formigen Spitze 
nam unten zusammcnlaufen. Der hintere Smenkel ragt weit uber die Fossa olecrani vor. 
Der mediale ist durm eine breitc Rinnc von dem kraftigen, stark nam distal geruckten 
medialen Bandhocker getrennt. Demgegenuber liegen beidc Vorsprunge bci Prosanto
,hintls ctwa in glcimcr Hohe. Der laterale Epicondylus und die Crista cpieondyli lat. 
sind nimt crhaltcn. 

Ra diu, (Abb.36) (Brcire distal (105), Tiefc di,t. 60, Breire der dist. Gelenk
fHimen 95, Tiefe der dist. Gelenkfl. 58, Breite der Radiale-Fae. 63, B. d. Intermedium
Fac. 40) : 

Das stark besmadigte distale Fragment entsprimt unter den Funden aus der Oberen 
SuBwassermolassc (OSM) einer mittleren GroBe. Typism fur die Art ist die stark durm
gewolbtc Radiale-Facette, die vorn in eine Gegenwolbung ubergcht und auch stark quer 
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konkav wird. Sic wolbt sich hinten etwa ebensoweit vor wie der Hinterrand der schUs
selformig konkaven Intermedium-Fae. Die Ulnare-Fac. war klein und erreichte den Vor
derrand der Tn termedium-Fae. nicht. 

Abb. 36. BrachypothtriHm brachYPHs (LAIlTET), Radius re., din. Fragment, Obermiozan, 
Kiitahya - Sabuncu - Sof5a, Barer. Staausarnml. Palaont. hist. Geol. 1968 VI 142, 

l / J nat. GroBe, distal. 

U I n are (Abb.37) (Hohe max. 45. Biolog. Hohe 34. Tiefe (5 1). Abscand der 
beiden medialen Flamen 9): 

Das Stuck ist lateral stark beschadigt, die GraBe stimmt gut mit anderen Stucken 
von B. brachypus Uberein. 

Die Ulna-Fae. ist flam gewolbt. Die FH-idle fur den Radius ist schrnal und wird 
nur ganz vorn etwas breiter. Die Querwolbung der Ulna-Fac. ist smw1imer als bei einem 
Stuck von Sansan und entspricht einem StUck aus der mittlcren Serie der OSM. Ebenso 
verhalt es sich mit der konkavcn \Volbung von vorn nach hinten. 

Abb. 37. Brachyporhtr;um brachypus (LARTET), Ulnare re., medial , Obermiozan, 
Mugla - Yerkesik - c;atakbagyaka, Bayer. Staatssamml. Palaont. hist. Gee!. 1968 VI 139, 

I 1 I nat. GroBe. 

Die proximale Intermedium-Fac. ist nicdrigcr als bei dem 5tUdt von Sansan und 
bei B. perimense, das Vergleichsstuck von Thannhausen (OSM) hat eine nom niedrigere 
FHime. Die distale Flame ist wie immer sehr smmal. Beide FHichen konvergieren stark 
nam hinten. 

Die Carpale-4·Fac. ist wie beim Stuck von Sansan smwamer gewolbt als beim 
StUck von Thannhausen, ihr fehIt, wie beim ersten, die Querwolbung vallig. Die Kom
prcssion des Knocnens nimmt zwismen beiden Stuc:ken eine Mittelstellung ein. 
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As t rag a Ius (Abb. 38, Tab. 23): 

Die Trochlea zeigt die fur allc jiingeren Tcleoccratini typische Verflachung der 
Rollkamme und die Verschmalerung des Medialrandes. Die Fibula-FHichc ist sehr stark 
scitlim ausgcstellt und bildct einen stumpfen Winkcl mit def Trochlea. Trotz def sta cken 
Verkiirzung ist das Collum hohcr als bei einem Vergleichssti.ick von Masscnhauscn 
(OSM). 

Abb.38. Brachypotherium brad))!pus (LARTI!.T). Ast raga lus rc ., Obcrmiozan, 
Ankara - Kalccik - C;andlc. Baye r. Sta3tsSamml. Palaom. hist. Geol. 1968 VI 146, 

1/ 2 oat. GroBe, plantar. 

Tabe lle 23. MaSe am Astragalus van Brachypothtrium brachypus (in mm) 

Fundstellc Tuney C;andu Sof,. Massen-

1968 VI 1968 VI CA 1968 VI hausen 

MeBstrccke 148 146 147 VI 143 

Becite 101 99 - 97 89 (95) 

Breire der Trochlea (80) 88 - 83 82 (80) 

Hohe mu. 70 73 - 64 66 -
Hohe Mine 53 60 - - 55 (62) 

H ohe medial 61 65 - 54 60 65 

Tiefe media l - 61 - 56 51 -
Tide Mitre (min.) 53 51 - 43 45 47 

Breitc der Calcancus-Fac. 1 37 45 39 42 41 -
Hohe der Calcaneus-Fae. 1 50 50 50 43 41 -
Brcitc dina l. 83 81 - 80 77 -
Tiefc distal. - 58 - 56 - -

Bei alien StUcken ist die Calcaneus-Fae. 2 isoliert. Beim StUck 1968 VI 146 ist sic 
aber stark an die Calcaneus-Fae. 3 angenahert. Eine Verbindung der Flame 2 mit der 
Flame I, wic bei den Stucken von Steinheim a . A. kommt nidtt vor, da die Fae. 2 weiter 
vorsteht als Fae. 1. Sie wird aum vom Hinterrand der Trodtlea nicht iiberragt. Fae.3 
ist immer smmal, Ianzett- bis saumfarmig und stark nadt unten geridttet. 

Die Calcaneus-Fae. 1 ist sehr flam gewolbt und hat einen breiten, nimt immer gut 
abgegliederten Anhang. Sie staBt mit ihrem medialen Rand etwa rechtwinklig auf den 
Rand der Trochlea. Lateral sdtlieBt sic nie mit dicser und der Fibula-Fae. eine Liickc 
cin. D ie R ione zwismen Fae. 1 und Fae.2 ist tief. Eine Schwelle, die beim Vergleichs-



aus der Andlitherium-Fauna Anatoliens 89 

stuck zwischen beiden FHichen verlauft, ist nur bei zwcien dee voeliegendcn Stucke vor
handen. Sie ist etwas nach oben vcrlagert und verHiuft in den Winkel zwischen dem 
Trochlearand und dem Medialrand dee Fac.1. Wie bcim Vcrgleimsstuck geht diesc 
Schwelle auch medial weiter bis zum medioplantaren Tuber. 

Das Medialtuber ist von dee Centrale-Fac. gut getrennt und ragt uher diese vor. 
Dic Centrale-Fac. ist tief, unregclmaBig gewellt, mit breiter konkaver Wolbung vorn 
und smarfer. aufgekippter Kante gegcn die Tarsale-4-Fac. Nach hinten wird die Flame 
bei den Stiickcn von <;andlr stark konvex. aber ohne hinteren. abgeknicktcn Anhang. 
Bei den ander.n Stuck.n bleibt die Wolbung smwam. 

Die Tarsale-4-Fac. ist schmal und dorsoplantar konvex. Sic verschmalert sim gleich
maBig nam hinten. Die Querwolbung ist ebenfalls konvex. Der Vordcrrand der Trochlea 
gegen das Collum ist irnmer gcrade. 

Metatarsal. III (Abb.39) (Uingc m.x. 11 0, Brcite prox. 51 , Breitc am 
Smaft (min.) 41, Tiefe rnin. 18, Brcite distal 58, fireite der din. Rollc 47, Tiefc der 
dist. Rolle 41): 

Das Stuck ist stark korrodiert und am proximalen Gelenk stark besmadigt. Es zeigt 
die starke Verkurzung und Abplattung, erreicht aber nimt den Grad, den das Original 
von .. Rhinoceros eurydactylus HAUSHALTER" zeigt. Die beiden seitlichen Tubera des 
dist. Gelenkkopfes sind stark entwickelt. Die Distal rolle steht stark "am hinteD uber. 
Die Riickseite zeigt cine sehr kraftige Uingsleiste, die - wie immer bei Brachy pothe
rium - etwas lateral von der Mitte vcr lauft. 

Abb.39. Brachypothtrium bradJYPuf (LU.TET), Mctatacsale III li., dorsal, Obermiozan, 
Kutahya - 5abuncu - Sor~a. Bayer. Staatssamml. Pal:iont. hin. Geol. 1968 VI 144, 

I /~ nat. Gro6e. 

3. Ergcbniss. 

3.1. Die Nashornfauna d e r einzelnen F und stc ll .n 

3.1.1. Bursa - Mustafakemalpa§a - Pa§alar 

An dicser Fundstelle kommt nur eine Nashorn-Art. Beliajevina tekkayai HEISSI G, 

vor. Es sind mindestens sieben Individucn, davon nur cin adultes nachgewiesen. 
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Da cs sidt bisher urn die cinzigc Fundstelle cler Art handclt, kann diese nicht dazu 
dienen, direkrc stratigraphische Vcrglcichc zu ziehen. Da cs sich urn die pr imit ivste Art 
der Elasmotherini in ganz Westasicn handclt, darf aber vermutet weeden, daB die Fund
stclle stratigraphisdt besonders tief stehr. 

3.1.2. Ankara - Kalecik - <;:andlr 

Die Fauna der Fundstclle cnthalt drci Acten. Hispanotherium grimmi H EISSIG, 

Aceratherium aff. tetradactylum (LARTET) und Brachypotherimn brachypus (LA.RTET). 
Davon ist die crstc mit mindestens vier belegten Individucn die haufigstc, Aceratherium 
aff. tetradactylum ist ebenfalls durm mindestens vier Individuen, aber eine geringcrc 
Zahl von Fundstiicken vcrtreten. Am seltensten ist BrachypotheriJun brachypus mit 
mindestens drei Individuen. Die Rhinocerotidae spiclen in cler Gcsamtfauna zahlen
maBig nur eine untergeordnete Rolle. 

Der Holotypus yon Hispanotherium grimmi ist, wic auch die ubrigcn GebiBrestc 
van <;andlr etwas kleiner als die Stucke von anderen Fundstellen. H ochkronigkeit und 
Zemententwicklung entspremcn ctwa den ubrigen Funden. Eine Abweichung bildet die 
Ahplattung de r Rippcn der AuBenwand und die Kerhc zwismen Mesostyl und Meta
conus beim M2 des Holotypus. Eine Andeutung dicser Entwicklung findet sich nur nom 
bei den beiden Pdimolaren van <;atakbagyaka. Die Entwicklung des Mesostyls am p4 
ist nom deutlim smwamer als beim p4 van Yaylacl lar. 

Der M3 ist aufHill ig klein; der Medisinus ist in dee Tiefe, yor allem bei den Pra
molaren, sehr weit. Beim p4 bildet der Hypocol1us einen nam lingual vorsprin genden 
pfeiler. 

Die Skclettknochcn zeigen, soweit sim Unterschiede in der Form nam.weisen lassen, 
nom mehr Ahnlichkeiten mit den Knomcn von Beliajevina, was a ls primitiv gewertet 
werden muB. Die GroBenvariation ist groft AIs Besonderheit tritt beim Astragalus eine 
besonders flame Calcaneus-Fac. 1 auf. 

Aceratherillm aft. letradactylt,m ist kleiner aIs die Funde von der Typlokalidit der 
Art, Sansan. Das gilt in bcsonderem MaBe fu r die Extremiditenknochen. Diese zeigen 
zudem einige Abweimungen van denen der Typlokalidit, deren Deutung nom nimt 
moglich ist. Die Zahne sind gegenuher den heiden Zahnen van Yeni Eskihisar, die ehen
fa lls zu dieser Art gezahl t werden, erheblich kleiner. 

Zwei Astragali von Brachypotherium brachypus stimmen gut mit den Stucken von 
Tuney uberein. Das Brumstuc:k weicht aber deutlim ab, oh ne aber moderne MerkmaJe 
zu zeigen. Die breite, groBe Verlangerung der Calcaneus-Fac. 1 und die Wolbung der 
Ccntral -Fac. verhalten sim deu tlich primitiver als das Stuck von Soffa. 

3.1.3. Ankara - Kalecik - Tiiney 

Die Fundstelle hat fast nur die Reste eines einzigen Individuums von Brachypo
tberium brachypus geliefert. Ocr Astragalus ist zwei Stuc:ken von <;andlr so ahn lich, 
daB man sehr enge Beziehungen - regionalcr oder stratigraphischer Art - zwischen 
den beiden nur wenige Kilomcter voneinandcr entfernten Fundstellen annehmen kann. 
Die cinzige Ahweichung ist die smwamere Wolbung der Ccntrale-Facette. Ohne Kcnnt
nis der Variationsbreite dieses Merkmals kann nur mit Vorhehalt auf ein ger ingfugig 
jungercs Alter der Fundstellc gegenuber <;andtr geschlossen werden. 
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Die GebiBreste zeigen im ganzen einen Habitus, in dem pnmltlVCrC Merkmale 
iiberwiegen, insbesondere im Verglcich mit dem Unterkiefer von <;atakbagyaka. Die 12 
sind sch.lanker, der P4 hat ein starkercs AuBencingulum und nom eine Andeutung eines 
hinteren Innencingulums. Die AuBenfurme zeigt basal keinen so stark verbreiterten 
Wulst. Die Molaren haben eine tiefcre AuBenfurene. Das hintere Cingulum ist starker 
auf die AuBenseitc verlangert. Die Talonidgrube der Mist sdirker nam lingual gcncigt. 
Die ganze Merkmalskombination Higt sim am besten mit Stiicken aus der mittlercn 
Serie der Oberen SuBwassermolasse vergleicnen. Damit ware auen ein H inweis fur das 
Aiter der Fundstclle <;;and.r gcgeben. 

3 .1 .4. KUtahya - Sabuncu - Sofp 

Die Fundstelle hat drei Nashorn-Arten gel icfert, Hispanotherium grimmi, Mesa
ceratherium simorrense und Brachypotherium brachypus. Davon ist die erste mit mindc
stens aent belegten Individuen die haufigste. Von diesen sind mindestens drei juvenil , 
nur cines ist als alt anzuspremen. 

Mesaceratheriltm simorrense ist mit funf Individuen, davon zwei juvenilen, weniger 
haufig, Brachypotherium brachypus mit mindestens drei Individucn die seltenste Art. 
Die Rhinocerotidae sind ein wesentlicner Bestandteil der Fauna. 

Die GebiBreste von Hispanotherium grimmi sind, soweit der fragmentarischc Zu
stand iiberhaupt einen GreBenvergleien zulaBt. etwas groBer als die von <;andtr, etwas 
klciner als die von <;atakbagyaka. Die oberen Backenzahne zeigen eine besonders gut 
und wcllig gcgiiedertc Auflenwand. Dabei ist das Mesostyi dcr M stark er bctont ais 
beim Holotypus. Bei dem p4 Fragment ist cs schwamer als bei dem p4 van <;atakbag
yaka. Die Innenwand dee P ist stii rker gekerbt als bei denen van <;andtr. 

Die Skelettknochen sind dagegen z. T. kleiner als die von <;andtr. Das diirfte daher 
kommen, daB van <;andlr VOt allem altere lndividuen ubcrliefert sind, von Sof~a da
gegcn juvenile und gerade adulte. Morphologiscn vermitteln die Ast ragali und das 
MC HI zwismen den Stiickcn van <;andtr und denen von Yaylactlar. Die MC III ent
sprechen dabei etwa den Stucken van Yeni Eskihisat. In welcher Weise die groBen 
Proportionsunterschiede des Radius zwisenen Sof~a und Yeni Eskihisar gedeutet werden 
miissen, ist nom offen. 

Die GebiBreste van M esaceratherium simorrense sind et was groBer als die Zahne 
des Holotypus. Da aber. wie senon erwahnt. aum wesentl ich groBcre Funde dieser Art 
existietcn, kann diesem Umstand hocnstens stratigraphische oder regionale Bedeutung 
zukommen. Der Fund cines verkiirzten Metapodiums entspridlt den Funden verkiirzter 
Extremiditen rcste in 5teinheirn a. A. Die GreBe der GcbiBrestc ubertrifft nur wenig 
die der Stiicke van <;atakbagyaka. bleibt aber weit unter der GreBe des Fragments von 
YayiaCliar. 

Brachy potherium brachy pus ist durch einen P:l vertreten, der durch den volligen 
Verlust eines eingekriimmten Paralophids auffallt . Dieses spezialisierte Merkmal kommt 
nur bei wcnigcn StUcken aus der H angendserie der Obercn SuBwassermolasse vor. Die 
ubrigen Merkmale, die Kronenhohe, die stufcnartige AuBenfurche und die starke Proto
conidfalte crinnern an den Pi' van <;atakbagyaka, der aber ein groBeres Individuum 
repdiscntiert. 
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Aum die Knochenreste des Tarsus sind relativ klcin. wahrend def Radius einer mitt
leren GroBc entspricht. Aum hier durftc das gcringc Alter def Tiere eine Rolle spiclen, 
auch der P3 ist kaurn angekaut. Dcr Astragalus hat mit def schwamen Wolbung def 
Centrale-Fac. und der fortgesc:hrittcncn Rcduktion des Anhanges dee Calcaneus-Fac. I 
einen modcrncn Habitus. Die geringc GroBe def Calcaneus-Fac. 2 dUrfte cin individuellcs 
Merkrnal sein. 

3. 1.5. Mugla - Yerkesik - <;:atakbagyaka 

Die haufigstc Art ist mit mindestcns drei Individucn Brachypotherium brachypus. 
Hispanotherittm grimmi und Mesaceratherium s;morrense sind dUTch jc zwci l nd ividucn 
reprascnticn. Die Rhinocerotidae spiel en in def Gesamtfauna eine untergeordnetc Rolie. 

p2 und p4 von Hirpanotherium grimmi sind stark abgekaut. Sie zeigen wie die M 
des Holotypus abgeplattete Rippen der AuBenwand, zwischen denen sim ticfere, engc 
Kerbcn befinden. Eine solmc Kerbe liegt bci P! in der Parastylfurche, bei p4 zwischen 
Paraconus und Mesostyl. Ocr Mcdisinus is[ in der Ticfe enger als bei den Stucken von 
<;andlr und Sofp. Der p2 zeigt eine kraftig gekerbte Innenwand. 

Der p: ist groBer als der von Sofp, die Breite des P" liegt zwismen der geringcren 
des p4 von <;andtr und der des p-I von Yaylacllar, dom sind die Untersmiede gering. 

Das MC IV entspriche im geringcn Abscand der medialen Gclenkflachen morpholo
gisch eewa den MC III von Sof,a und Yeni Eskihisar. 

Die GebiBreste unci Knochen von Mcraceratherium rimorrense sind kleiner als die 
von Sofp. Sie fallen an den unteren Rand der GroBenverteilung der Funde von Stein
heim a . A. Das lange Paralophid des PI ist typisch fur die Art. 

Die GcbiBrestc von Brachypothcrium brachypus zeigcn ein Mosaik von moderncn 
und primitiven Merkmalen. Unter den Funden aus der Oberen SuBwassermolasse zeigen 
primitivere Stiicke aus der tieferen Hangcndserie noch die groBte Ahn limkeit. Das 
AuBencingulum ist bei Pa sdirker entwickclt als beim Pa von Sofp, dagegen hat der 
von Sofp einen starkeren Wulst in der AuBenfurme. Gegeniiber dem StUck von Tuney 
sind einigc modcrnc ZUge erkennbar (S. 83 If.). 

3.1.6. Ankara - Golba~l - Zivra 

Die wenigen Fundstuckc von dicser Lokalidit reprascnticrcn mindcstens zwci Indi
"iduen von Hirpanotherium grimmi und cin Individuum von Aceratherium rp. Beide 
Arten sind durm Zahnsplitter, jedoch nur /-I. grimmi aum durch Extremitatenreste, vcr
treten. 

Proportionen und Mcrkmale insbesondere der Metapodicn und des Astragalus 
lassen sich am bcstcn mit den Stuck en von Sof)a vergleimen. Dcr relativ kleine Astra
galus wirkt in der brei ten, niedrigen Form und der weit nam mediodistal gcruckten 
Sustentakular-Facette modern, hat aber noch einen langen Anhang an der Calcaneus
Fae. 1. 

Beim Metacarpale lIT wirkt die wcite Trennung der beiden Gelenkflachcn fur das 
MC IV, ebenso wie die geringe Entwiddung der Narbe auf der RUcKseite nom primitiv. 
Dagegen stellt das Fehlen eines Hockermens auf der Ruckseite des proximal en Gelenk
kopfes ein fortgeschrittenes Merkmal dar. 
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Auch die beiden Mecatarsaiia IV stimmcn in der GreBe und in den Proportionen 
gut mit denen von Sof~:l uberein . Deutbarc Mcrkmalsverschiebungen lassen sich nicht 
fescstellen. 

3.1.7. Mugla - Yatagan - Yeni Eskihisar 

Rhinocerotidae sind an dieser Fundstelle sehr selten. Es ist je ein Individuum von 
Hispanotherium grimmi und von Aceratherium aff. tetradactylum vertreten. 

Hispanotherium grimmi ist nur durch die Reste der Vorderextremiditen belegt. Die 
Metapodien stimmen in ihrer Entwidclungshohc etwa mit denen von Sof~a. iiberein. 
Wahrend das MC II our eine Abgrenzung gegenubcr den groBeren und heher cntwickel
ten Stucken von Yaylacllar erlaubt, zcigt das MC III :luch klarc Unterschiede zu den 
primitiveren Stiicken von <;andtr. 

Beide Zahnc von Aceratherium aff. lCtradactylum sind stark abgekaut. Der pt: ent
spricht etwa dem Bau von Aceratherium tetradactylum von Sansan, ist aber kleiner. 
Seine GroBe entspricht etwa dem p:l von <;andlr, was auf eine erhebIiche GroBcnzu
nahme hinweiSt. Der Molar zeigt keine Einzelheiten. 

3.1.8. Afyon - Suzuk - Yaylac.lar 

Die Fundstelle hat bisher vorwiegend Restc von Hispanotherium grimmi geliefert. 
Andere Vertebratenreste sind insgesamt seItener. Daneben is[ je ein Fragment eines p4 
und eines unteren M von M esaceratherium s;morrense vorhanden. 

Nach den GebiBrcsten sind mindcstcns neun Individuen belegt. Die Zahne uber
treffen an GroBe und Kronenhohe alle Stucke anderer Fundstellen, auch wenn der 
Untersmied manchmaI gering ist. Die AuBenwand der obercn Mist, ahnlich wie bei den 
Stiicken von Sof~a, wellig gegliedert. Bei p4 ist das Mesostyl stark er als bei den andercn 
Fundstellen. Das Inncncingulum ist besonders stark und zieht von hinten bis zur Basis 
des Protoconus. Bei den M:l ist die Abschnurung des Hypoconus schwamer aIs bei dem 
Stuck von <;andlr. Die unteren M sind besonders breit. M~ und M3 sind relativ zu den 
ubrigen Zahnen groBer als bcim Unterkiefer von Sof~a. Morphologische Veranderungen 
sind an den unteren Backenzahnen nidu feststellbar. 

Die Skelettknochen zeigen wesentlich deutlicher als die GebiBreste, daB die Funde 
von Yaylactlar die aller anderen Fundstcllcn an GroBe iibertreffen. Dazu kommen einc 
Reihc von morphologischen Bcsondcrhcitcn, die dicse Stiicke weiter vom Ausgangstyp, 
reprasentiert durch Beliajevina. entfernen als alle anderen Fundkomplexe. Das bcrcdt
tigt dazu, diese Funde als die groBte und spezialisierteste Endform von Hispanotherium 
grimmi anzusehen. 

Die zwei Zahnbruchstucke von Mesaceratherium simorrense zcigen ebenfalls eine 
deutliche GroBenzunahme. Dabei entspricht die GroBe des P4-Fragmentes ziemlim genau 
einem p4 aus dem Vallesium Spaniens (BATALLER 1918, Taf. 7, Fig. S). Die Reduktion 
des hinteren AuBencingulums ubertrifft dieses Stuck aber noch. D:lS deutet darauf hin, 
daB diese Fundstelle unmittelbar unter die Untcrkante des Vallesiums gcstellt werden 
muB. 
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3.2. S t rat i g rap his c h e E r g e b n i s s e 

Ein obermiozancs Alter def hier zusammcngcstcllten Funde ist nicht zu bez.weifeln. 
Nach oben bildct d:lS Auftretcn dee Hipparionen und dee damit vcrgcsellschaftetcn 
Fauna van Einwandercrn cine klarc Grenzc, die von kciner def hier bchandcltcn Gat
tungen in Anatolicn iibersch ritten wird. Aum die jiingste Fundstelle, Yaylacl1ar fiihrt 
kcine cler typismen Artcn des Untcrpliozans. Ein mittelmiozanes Alter ist wegen des 
Auftrctens von Brachypotherium brachypus anstclle des mittclmiozancn Br. slehlini 
kaum anzunchmen. 

Die relative Abfolge dee Fundstellen kann nidu mic Hilfc dee Rhinocerotidac allein 
gckHirt werden. Dazu sind von kcine r Fundstellc gcniigcnd Individuen bclegr. Gcwissc 
Fcsrsrellungen konncn aber SchOIl gerroffcn werden . Sicher alter als die Ubrigen Fund
stellen sind Bursa - Mustafakemalpa~a - Pa~alar, Ankara - Kalecik - TUney und 
Ankara - Kalecik - <;;andtf. Die jUngste der Fundsrellcn ist ohne Zweifcl Af)'on
Suzuk - Yaylactlar. 

Die Entschcidung, welche der Fundstellen des Mittclfeldes alte r und welchc jUnger 
sind, kann mit Rhinocerotidcn nicht getroffen werdcn. Auffa ll ig in, daB aum Yeni 
Eskihisar, das nam seiner Kleinsaugerfauna (TOUIEN 1975: 123) deutlich jUnger ist aIs 
die Ubrigen diescr Fauncn, in den Merkmalcn der Rhinocerotiden keine dcutlichen Ver
schiebungcn erkcnnen HHk 

Eine Parallelisierung mit wcst- und mitreleuropaischen J'undstellcn kann nur mit 
Hilfe von Arren vcrsumt wcrdcn, die im betramtetcn ZeitrOlum eine erkcnnbarc phylo
genetische Veranderung zeigen. DOl aber gerOldc Merkmalc, die in Veranderung bcgriffen 
sind, besonders der individuellen Variabilitat unterliegen, kann eine Einnufung mit so 
geringem Material nur hypothetischen Charakter haben. Zur Einnufung kennen hier 
nur die Arten Brachypotherium brachypus und Mesaccrathcrium simorrcn.se dienen . 
Hispanotherium grimmi ist bisher nur aus A natol ien sicher belegt. Die Gruppe urn 
Acerathcrium tetradactylum isr zu heterogen urn sicherc Anhaltspunktc zu liefern . 

Nach den Merkmalen von Brachypotherium brachYPlIs ist Ankara - Kalecik
TUney, und damir vermutlich auch Ankara - Kalecik - <;andtr. etwa mit der mittleren 
Serie der Oberen SiiBwassermolasse und mit Sansan zu parallelisieren. Die Funde von 
Mugla - Ycrkesik - <;;atakbagyaka entsprechcn ctwa der Entwicklungsstufe von Stiik
ken aus der tiefstcn Hangendserie der OSM. 

Die Hauptverbreitung von Mcsaccrarhcr;"m simorrense fallt in Mittel- und West
curopa ins hohere Obermiozan, wenn auch altere Fundstellen diese Art gelegendidt 
fUhren. Das diirftc mit der zunehmenden Trockenhcit diescr Zeit zu tun haben, dOl die 
Art vorwiegcnd in Karstgebieten haufig wird. So konntc die Annahme. daB die Ein
wanderung der Art ins Mediterrangebict mit der Hauptverbreitung in Mittcleuropa zu
sammenfallt, einen zeitlidten Fixpunkt licfern. 

\Veitere Anhaltspunkte sind dadurm gcgcben, daB die GebiBreste von Mugla
Yerkcsik - <;;atakbagyaka kleiner sind, als die mcistcn von Stcinheim a. A., aber gerOldc 
noch. in deren Variationsbreite fallen. Dagcgcn sind die Zahne von Sof~a greBer und 
cntsprechcn mehr groBercn fndividuen von Simorre. DaB Afyon - Suzuk - Yaylactlar 
aufgrund der GreBe der ZahnbruchstUcke von Mesacerather;um s;morrense nur wcnig 
alter sein kann als die Basis des Vallesiums, wurde hereits erwahnt. Der Sprung in der 
GroBenentwicklung beidcr in Yaylactlar auftretenden Arten ist ein Hinweis darauf, 
daB zwischcn den Fundsrellen Sofp und Yaylactlar ein groBcrer Zeitraum liegr. 
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Tabclle 24. Stratigraphisd:te SteUung der FundsteUen aufgrund der Rhinocerotiden-Funde 

Stufe Europa Anatolien 

U.-Pliozan Hlpparion-Faunen 

hoheres 

o 
b 
• 
r 
m 

o 

tiefe Hangendserie der OSM 
Simorre 
Steinheim a. A. 

Sansan 

ticferes z Mittlcrc Scrie der OSM 
a 
n 

Afyon - Suzuk - Yaylacllar 

Kutahya -
Sabuncu -
Sof~a 

Mu~la
Yerkesik -
C;:atak
bagyaka 

Mugla
Yatagan -
Ycni Es
kihisar 

Ankara - Kalecik - Tuney 
Ankara - Kalecik - <;andtr 

Bursa - Mustafakemalpa~a - Pa~alar 

Ankara
Golba~t
Zivra 

Eine Einstufung in die Einheiten der Orthostratigraphie soil hier nic:ht versuc:ht 
werden, da diese auc:h fur die europaisc:hen Fundstellen kontinentalcr Faunen noch sehr 
umstritten ist. Die Begriffe Miozan und Pliozan werden im Sinne der kontincntalcn 
Gliedcrung gcbraucht. 

3.3. S Y s tern a t i s c h e Erg e b n i s s e 

3.3.1. Systematisc:he Revision der tertiiiten Elasmotherini 

3.3.1.1. Dc r Ran g de rEI a 5 m 0 the r i e n i m S y s t e m 
der Rhinocerotidae 

Die Gruppe der Elasmotherini ist in ihrer Spezialisierung cinheitlich, wenn sich 
auch verschiedcne Formen stark im Grad der Spezialisierung untersdteiden. \'Qie bei 
alien stark und cinseitig spezialisierten Gruppen werden Merkmalskomplexe variabel, 
die bei den naher verwandten Gruppcn konstant sind. Das betrifft bei den Elasmothc
rini die Hornstellung, was zur Aufstellung ciner groBeren Zahl von Gattungen fiihrte. 
Mehrcre Autoren (KRETZOI 1943, VIRET 1958, BELlAJEVA 1971) hielten den Bauplan 
versdtiedener Gattungen fu r so verschieden, daB sic die Gruppe in zwei Unterfamilien 
teilten oder sogar die Elasmotherien in den Rang einer Familie erhobcn (KRETZOI 1943). 

Die 5pezialisicrungen der Elasmothcrini bcsdtranken sidt aber so weitgehend auf 
GebiB und Sdtlidcl, daB ihnen nicbt der Rang einer eigenen Familie zukommen kann. 
Die mit den Rhinocerotidac nahe vcrw::mdten Familien der Hyracodontidae und Amy
nodontidae weichcn im Grundplan des Skelettes und in der Anordnung des Gebisses 
wesendich weiter ab. Die Elasmotherini zeigen dagegen im Skelett nur einige unwesent
lime Unterschiede gegenuber den Rhinocerotini, so daB sic als spczialisierte Seitenlinie 
dieses Tribus wohl am bestcn mit diesem in der Unterfamilie Rhinocerotinae vcrcinigt 
werden. Einer volligen Vereinigung mit den Rhinocerotini steht die Gesdtlosscnheit der 
Elasmotherini trOtZ der groBen Zahl von morphologismen Sonderformen einerseits, die 
Formenvielfalt bei geringer morphologischer Divergenz bei den Rhinocerotini anderer
seits, entgegen. 
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3.3.1.2. 0 b c rs i c h t ii b c r die b ish c r be k ann ten 

tertiaren Elasmotherini 

Mittclmiozan: 

cf. Caemenlodon sp. (FORSTER-COOPER 1934: 602, Taf. 65, Fig. 26, 28-30, HEISSIG 
1972.: 57) Bugti-Bcds. 

Eine 5ehr klcine Form, van der nur obere M und D bckannt sind. Diese stimmcn 
im Zahnmuster genau mic Caementodon iibcrein, sind aber niedcrkronig und ohoe 
Zement im Inncnbercich def Krone. 

Ohermiozan: 

CaementodorI oettingenae HEISSIG (HEISSIG 1972 a: 50 if., Taf. 6, Fig. 1- 15) Chinji
Nagri-Stufe,Siwalik-Smidltcn. 

Eine kleinwiichsigc Form mic iibergroBen Molarcn und kleincn Pramolaren. Schadei 
unbekannr. Obere und unterc Incisivcn persistent. Die obercn Pramolarcn haben sich 
vam Grundplan def Elasrnothcrini in ciner zu den Rhinocerotini konvergcnten Ridttung 
cntwickelt. Die Gattung ist als Seitcnlinie der Elasmorherini zu werten, deren Spcziali
sicrung hinter der der gleichzeitigen Formen zuruckbleibt. Die Extrcmitaten zeigen cinc 
Sondercntwicklung zu sdtlankem, aber niedrigem Bau. 

Beliajevilla callcasica (BORISSIAK) (BORISSIAK 1935, 1938) Tschokrak-Schichtcn d<~ K.u
kasus, Obermiozan. 

Dcr Smadel ist !limt abgcbildct. Nam cler Besdtrcibung liegt der kuppclfOrmige 
Hornstuhl auf den Nasalia weit hinten, kommt also in cler Lage Elasmotherium bereirs 
nahc. Die Backenzahnc sind subhypsodom. vom Grundbauplan der Elasmorherini. Der 
Unrerkicfcr trage nom normal entwickeite 12. Caementodo1l, die einzigc Gattung der 
Elasmotherini mit persistenten 1., ist eine Scitenlinic, wahrend die Art caucasica keine 
Besonderheiten zeigt. Aus diesc~ Grunde wurde (HEISSIG 1974) fur dicses Stiick die 
Gattung BeliajetJina vorgcsdtlagen. Zwischen den kraftigen Primar-Rippen auf der 
AuBenwand cler oberen P ist nom kein Mesostyl cnrwickelt. Das we it nach hintcn ge
stredcte Hypolophicl der unteren M erinnert stark an Elasmotherium. 

Beliaje'Vina ttkkayai HEISSIG (HEISSIG 1974) Bursa - Mustafakemalpa~a - Pa~alar, 
Obermiozan, Anatolien. 

Von dieser Art sind nur Zahne bekannt, die in ihren Einzelheiten nodt primitiver 
sind als die von B. callcasica. So clominiercn auf der AuBcnwand die primaren Rippen 
auch bei den Molaren; das Hypolophid der unteren Molarcn ist nom starker eingebogen; 
die Zcmententwicklung ist gering. 

Iraflotherium mongoliense (OSBORN) (OSBORN 1924, MATTHEW 1924, 1931, KRETZOI 
1943, BEUAJEVA 1971) Loh-Formation, Mongolei. 

Das Alter wird von OS80RN und den folgenden Autoren :lIs Unrermiozan an
gegeben. obwohl dafiir nur die Auflagerung auf altere Schidlten spricht. Die benach
barte FundsteIle Ulan Tologoj (unterer Fundhorizont), die von BEUAJEVA (197 1) fUr 
gleichaltrig gehalten wird, enthalt Anchitheril4m aurelianense. Auch von dieser Fund
stelle wurde nichts bcschrieben, was eine Entscheidung zwismcn Mittel- und Obcrmiozan 
ermoglicht. 
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Der Schadel zeigt keine Spur cincs Hornansatzes, doch sind die schmalen, stark 
gewolbten Nasalia fUr die Belastung durch ein Horn gebaut: Die Nasalincisur ist seicht, 
der laterale Flansch der Nasalia lauft we it nam vorn, die Wolbung der Knochen ist in 
beiden Richtungen stark. Dicse Form dcr Nasalia ist unter den Elasrnotherini nur bei 
Iranotherium bekannt. Die Typusart morgani zcigt cbenfalls die fUr I. mongoliense 
charakteristismen hodt anstcigenden JochbOgen, die die Hohe des Schadeldaches er
reichen. Die Backenzahne sind subhypsodont und zeigen den Grundplan der Elasmo
therini. 

Da grundsatzliche Unterschiede fehlen, ist das StUd< der Ganung lranotherium zu
zuordncn. Die geringerc GroBe und die primitiveren Backenzahne beredltigen zur Ab
trcnnung der selbstandigcn Art mongoliense. 

Begertherillm borissiaki BELIAJEVA (BEUAJEVA 1971) Fundstelle Beger-Nur, Obermiozan, 
Mongolei. 

Das Sdtadelfragment zeigt eine Hornposition, die zwischen der subterminalen. der 
rczentcn einhornigen Rhinocerotini und der weit Dam hintco gerUcktcn von Be!iajevina 
vermittelt. Die Nasalia neigcn sich vor dem stark aufgewolbten Hornstuhl stark ab
warts und werden sdmell sdtlanker. Die Backenzahne cntsprechen dern Grundplan dee 
Elasmotherini und sind subhypsodont. Incisiven sind nicht vorhanden. 

Hispanotherium matritense (PRADO), (CRUSAfONT &: VILLALTA 1947, ANTuNEs, VIRET 
&: ZUYSZEWSKI 1972) Obermiozan, Puente de Toledo, Madrid, und andere Fundstellen, 
Spanien, Portugal. 

Es sind fast nur GebiBreste bekannt. Sic entspredten dem Grundplan der Elasmo
therini. Die 12 sind stark reduziert. aber persistent. Auffallend ist die Verbrciterung der 
oberen P und die Individualisierung der InnenhiXker der unteren M und D. Die starke 
Einkrummung des Hypolophids der untcren M cntspridu Begertherium. Ohne Kenntnis 
des Schadels kann uber die systematische Bedeutung der Unterschiede nidus ausgesagt 
werden . Nach ZBYSZEWSKI (1952) sind die Nasalia horn los, was dem Nasale Abb. 1 
cntsprache. 

Hispanotherium grimmi HEISSIG (HEISSIG 1974) Obermiozan, Anatolien, mehrere Lo
kalitaten. 

Die Art untersdteidet sich von H. matritense durch primitiveres Kronenmuster der 
oberen P, smwacheren Metaloph, weiter nam lingual reichende Postfossette, meist gerin
gere Kerbung der lnnenwand und smwamere Wellung der AuBenwand. DafUr ist die 
Tcndenz zur Hochkronigkeit starker, die Individualisierung der Innenhocker an den 
unteren M fchlt. Die Hornstellung liegt etwa zwisdten der bei Beiiajroina und bei 
Begertherium. Die Nasalia laufen vor dem Horn geradc nach vorn, sind kurz, dreieckig 
und durch eine kaum verzahnte Naht vcrwamsen. 

Untcrpliozan: 
- ohn. B<n.nnung (BELIAJEVA 1971, Abb. 2) Oschi, Unterplioziin. 

Ein oberer Molar mit langer Postfosscttc und bcsonders stark entwickeltem Mcso
Styl. Kronenhohc und Zahnzement entsprechcn der Entwicklungshohe obermiozaner 
Elasmotherini. Die Gliederung der AuBenwand entspricht evoluierten Exemplaren von 
Hispanother;um grimmi. Der Zahn wird dahcr mit Vorbehalt als Reprasentant dicser 
Art angesehen. 

B 19 7 
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Caementodon oettingenae existiert auf dem indismcn Subkontinent his 10 die Nagri
Stufe weiter. 

Iranotherium morgani (MECQUENEM), (MECQUENEM 1908, 1924, RINGSTROM 1924). 
Maragha. 

Der 5miidel ist vollstandig bckannt. Charaktcristism sind die smmalco, stark ge
wolbten Nasaiia, die kraftigc Rugositiiten fur den Ansatl. des Hornes tragen. Die Jodt
bogcn sind bis zur Hohc dcs Smiideldames angchoben. Die Backenziihne sind hypso
dont, mit geringer Smmelzfaltelung. Die unteren Malaren haben cin verHingertes. aber 
"ark gcknicktes HypoJophid. Incisiven fehlen. 

Kenyatherium bisbopi AGUIRRE & GUERIN (AGUIRRE lit GUERIN 1974), Nakali, Kenya, 
Unterpliozan (Valles.?). 

Fast alles, was uber die hcidcn Zahne gesagt werden kann, insbesondcre in system a
isdt-phylogenetischer Hinsidlt, ist von den Autoren bereies festgestellt worden. Obwohl 
der obe re Pramolar Merkmale von Caementodon, lranotherium und Hirpanotherium zu 
kombinieren smeint, kann ohne Kenntnis von Smadel und VordergebiB nimes simeres 
ausgesagt werden. 

Unter den Merkmalen smeint mir die Form der AuBenwand am wimtigsten zu 
setn, die fur eine Verwandtsmaft mit Caemenlodon sprimt. In die gleiche Ridltung 
deuten die - im Rahmen der unterpl iozanen E1asmotherini - besonders geringe Hyp
sodontie und die fehlende Zementbildung (kann auch sekundar zerstort sein). Auch die 
enge faunistlsme Beziehung der Fundstelle zum indismen Raum wurde gut mit einer 
solchen Verwandtsmaft iibercinstimmen . 

• Sinotherium" sp. (BELlAJEVA 1971, Abb. 7), AI .. n Teli, Mongolei , Unterplioziin. 

Es ist nur cin oberer Mol a r bekannt (BELlAJEVA 1971 bestimmt ihn wegen de r 
geringen GroBc als PZ), der in der Kronenhohe etwa Sinotherium lagrelii entspridlt, aber 
wcscntlich kleincr ist als dessen Molaren. Entgegen Sinotherium ist kein emtes Prisma 
entwi&.clt, zudem feh lt die Schmclzfaltelung weitgchend. Die Kronenhohe iibertrifft 
Iranotherium. 

Die geringere GroBe und die fchlende Schmelzfa ltclung sind Unterschiede gegen
uber den meisten £lasmotherium-Arten. Da die Grofie nur wenig die eines Ml von 
lranotherillm morgani iibertrifft, kann der Zahn vorlaufig zu lranotherium gestell t 
werden. Die Kronenhohe sprimt nicht dagegcn, da cin cdttcs Prisma nimt entwickelt 
ist und von Iranotherium morgani bisher nur altc Zahne vorliegen . 

• Sinotherium'" lagrelii RINGSTROM (RINGSTROM 1923, 1924), Hipparion-Faunen Nord
Chinas. 

Der Smadel ist nur sehr brumstii&..haft bekannt. Das Maxilla re stimmt mit Elasmo
therillm sehr weitgehend uherein. Die Molaren haben in Schmelzfaltelung und Prisma
Entwicklung fast die Entwicklungshohe von Elasmotherillm erreicht. Da grundsatzliche 
Untersmiede fehIcn, kann die Selbstandigkcit der Gattung Sinotherium gegeniiber 
Elasmotherium nidtt aufremt erhaltcn werdcn. Ob man die Art als Untergattung ab
trennen will, ist eine Frage des personlimen Stils . 

• Sinotherium'" simpium CHOW (CHOW 1958), U ntcrpliozan, Shansi. vermutlich Paoteh. 
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Es ist nur der M3 bekannt, der durch Fehlen der Smmelzkrauselung und beginnende 
Bewurzelung sehr deutlich van den Funden der Art lagreJii abweimt. Seine GroBe uber
trifft aber nom JagreJii. Die AusmaBe und die Tarsame, daB eine re1ativ groBe Post
fossette vorhanden ist, verbietcn die Annahmc naherer Beziehungen zu I ranotheril4m. 
Dagegen sprimt aum die starke Smriigstellung des Zahnes. Ob die Untersmiede gegen
uber Elasmotherium JagreJii nom. in desscn Variationsbrcite fallen, die sehr groB ist, oder 
ob tatsa.chlich eine weitere Art vorliegt, kann an einem einzclnen Zahn nicht fcstgestellt 
werden. 

Damit ergibt sicit folgendcs System def Elasmotherini (die pleistozanen Formen 
werden ohne Revision angefuhrt) : 

T rib us: Elasmotherini GILL 1872 

Gattung: Caementodon HEISSIG 1972 (1972 a) 

Art: Caementodon oettingenae HEISSIG 1972 (1972 a) 
Caementodon sp. (HEISSIG 1972) (1972 a) 

Gattung: Beliajevina HEISSIG 1974 

Art: Beliajevina caucasica (BORlSSIAK 1935) 
Art: BeLiajevina tekkayai H EISS IG 1974 

Gauung: Hispanotherium CRUSAFONT &:: VILLALTA 1947 

Art: Hispanotherium matritense (PRAnO 1864) 
Art : Hispanotherium grimmi HElSSIG 1974 

Gauung : Begertherium BELIAJEVA 1971 
Art: Begertherium borissiaki BELtAJEVA 1971 

Gattung: Iranotherium RINGSTROM 1924 

Art: Iranotherium morgani (MECQUENEM 1908) 
Art: Iranotherium mongoliense (OS80RN 1924) 

Gattung : Kenyatherium AGUIRRE &:: GUERIN 1974 
Art: Kenyatherium bishopi AGUIRRE &. GUERIN 1974 

Gattung: Elasmotherium FJSCHER 1808 

Art: Elasmotherium sibericum FISCHER 1808 

Art: Elasmotherium lagrelii (RtNGSTROM 1923) 
Art: Elasmotherium simplum (CHOW 1958) 
Art: Elasmotherium inexpectatum CHOW 1958 ? 
Art: Elasmotherium peii CHOW 1958 ? 

Art: Elasmotherium caucasicum BORISSIAK 1914 

3.3.1.3 . Die Stellung von Beliaievina tekkayai 

AlIe wichtigen Elcmente, Schadel, VordergebiB und Skelettknomen sind nom un
bekannt. Die in der Morphologic der Back.enzahne zum Ausdruck kommende enge Ver
wandtsmaft zu Beliajevina caucasica beruht jedom. in erster Linie darauf, daB sich bci 
der vorliegenden Art keine der Sonderentwicklungen finden . die sowohl Caementodon 

B 19 7 " 
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als aum Hispanotherium eigcn sind. Da aber aum die Besondcrhcitcn von B. caucasica 
sich bei der vorliegenden Art nicht ankundigen (auBer cler geringen GroBe der unreren P) 
konnte die Art auch in die Aszendcnz einer anderen Linic gehoren. Die Stellung zur 
Gattung Beiiajevina kann also nur als provisorism angcsehen weeden. 

3.3.1.4. Die S tell u n g v 0 n His pan 0 1 her i 11- m g rim In i 

Wie auf S. 95 ausgcfiihrt. beruht das System der Elasmotherini im wesentlichen 
auf dem Bau des Gesichtssmaclels und der Rcduktion des Vordergcbisses. Die sduittwcisc 
Entwiddung der Badtenzahne zur Hochkronigkeit lidert weitere systematisch bcdeu
tcode Merkmale. 

Im Smadelbau stimmt H. grimmi mit keinem der bekanntcn Smadel ganz iiberein . 
Am namsten kommt Hispanotherium matritensc, bei dem ZBYSZEWSKI (19;2) ein horn
loses Nasale beobamtet, was, im Kontext der Elasmotherini, eine starkc Ruckverlage
rung des Homes bedeutet. Diese Verwandtsmaft wird gestiitzt durm die Ahnl imkeit 
der Backenzahne und die fast vollige Obereinstimmung im Bau der Extremitatcn
knomen. 

Den wimtigsten Untersmied der beidcn Arten bildet das Auftreten von kleincn, 
aber persistenten I:? bei Hispanotherium matritense. Das stimmt gut mit der Beobam
tung iiberein, daB aum der Bau der Backenzahne bei H . matritense mchr primitive 
Mcrkmale - ncben einer Reihe von Sondcrenrwicklungen - zeigt als bei H. grimmi. 
T rotzdem ist der Grad der Verwandtsmaft zwismen den Arten matritensc und grimmi 
groBer als der zwismen diesen und Beliaje'tlina caucasica, da diese Art auBer in de r 
Persistcnz. normal entwidc.eltcr le auch in der Form des pt, im stark gestredtten Hypolo
phid der unreren M und in der Schlankheit der Extremiditcnknomen widltigc Untcr
smicde zu Hispanotherium zeigt. 

Die Sondercntwidtlungen bei Hispanotherium matritcnse verbieten die Annahme 
einer direkten Entwicklungsreihe zu H. grimmi. 

3.3.2. Ergebnisse zum System der Aceratheriinae 

Wedcr am vorliegenden nom am ZUIn Vergleidt herangezogcnen Material ergaben 
sich ncue Gesichtspunktc zur systcmatismen Stcllung der Art Brachypotherium brachyplfs. 

3.3.2.1. Aceratherium tetradactylum 

Die UntersudlUng einer grofieren Zahl von Fundkomplexcn von Aceratherium s. I. 
(HEISSIG 1972 b) ergab, daB diese Gattung eine groBere Zahl von schwer unterscheid
baren Acten umfaBt. Die wichtigsten Unterschiedc betreffen den Bau des Schadels, ins
besondere der Nasalia. und der Extremitatenknomcn . Beides ist nur sclten erhalten; 
insbesondere altere Aufsammlungen umfassen meist nur GebiBreste. Nach der Prazisie
rung der Untergattung A. (Dromoceratherittm), (H EISSIG 1972) und der Ausgliederung 
der Art simorrense aus der Gattung Acerathcrium verble ibt ein Bondel von Arten, unte r 
denen die Namen tetradactylttm. platyodon, incisi'tlllm und bel'tlederense simer selbstan
dige Einheiten bezeimnen. Die GcbiBrcste dieser Arten sind kaum unterscheidbar. 



aus der Anchitherium-Fauna Anatoliens 101 

Smadelreste nur von den ersten drei bekannt, Extremitatenreste nur tetradactylum simer 
zugeordnet. Die Bestimmung der anatolismen Funde griindct sim im wesentlimen auf 
die wcnig aussagekraftigen GebiBrcste, da die wenigen Extremitiitenknochen smwer 
deutbare Untersmiede zu den Funden der Typlokalitat von tetradactylum zeigen. 

3.3.2.2. Mesaceratherillm simorrense 

Schon 1972 (HEISSlG 1972 b) hobe ich auf die morphologischen Beziehungen der 
Art simorrense zu Mesaceratherium hingewiesen. Nun sind durm die Einbeziehung 
weiteren VergleidlSmaterials Funde dazugekommen, die das Auftreten der Gattung 
Mesaceratheril4m .. liickenlos" vom Oberoligozan bis ins hohere Mittelmiozan belegen. 
Dabei handelt cs sim zwar nicht urn eine einzige Entwicklungsreihe, da sowohl in ein
zelnen Merkmalen, als aum in der GroBe, Spriinge und Riicksmritte auftreten, doch be
steht damit zumindcst die Moglichkcit, die Art simorrense in diesem Formenkreis wurzeln 
zu lassen. 

Die Gattung Mesaceratherium mit - zumindest bei M. simorrense - verkiicztcn, 
smlanken Metapodien und peristentem 11 smeint cine Zwismcnstellung zwismen Acera
therium und Chilotherium einzunchmen, ohne aber mit einer der beiden Gattungen in 
naherem Zusammenhang zu stehen. 

3.4. P h y log e net i s c h e Erg e b n i s s e 

3.4.1. Die Phylogenie der terti:;ren Elasmotherini 

Ober die Vorfahren der Elasmotherini ist noch nimts bekannt, doch HiBt die Mor
phologie der bisher altesten Formen keinen Zweifcl, daB es sich urn kleinwiimsige, 
schlankfijBige Rhinocerotini gehandelt haben muB. Die Abspaltung ist mit Sicherheit 
schon im Mittelmiozan vollzogen gcwesen, da eine der ersten erkennbaren Divergenzen, 
die Beibehaltung des Antecromets der oberen Molaren bei Caementodon sp. und die 
Reduktion dieser Falte bei mehreren gleimzeitigen Rhinocerotini, bereits aus dicser Zeit 
belegt ist. Aus tieferen Horizonten fchlen Angehorige beidcr Tribus bisher. 

Mit Caementodon sp. aus den Bugti-Beds, dcm altestcn Vertreter der Elasmothcrini 
tritt uns eine Form entgegen, deren Molaren noch vollig bramydont sind, und bei denen 
Parastyl und Metastyl stark nam oben divergieren. Diese starke Verlangerung der 
AuBenwand nam obcn ist fUr alle miozanen Elasmotherini kennzeidmend und wird erst 
im Plioziin durch die Bildung des Prismas abgelost. 

Die Ableitung von Caementodon oettingenae der unteren und mittleren Siwalik
Schichten von dicser Form bereitet keine Smwierigkeiten. Zugleim zcigen die vollstandi
geren Reste dicser Art den typism elasmotherinen Grundplan der Extremitatenknomcn 
und die Persistenz der lncisiven in Ober- und Unterkicfer. Die Molaren sind subhypso
dont und haben reimlich Zement in den Zahngruben entwickelt. Diese beidcn Merkmale 
kommen auch den anderen Elasmotherini des Obermiozans zu. Da es wenig wahrsmcin
Iim ist, daB diese Spezialisierung von alien Formen unabhangig erreimt wurde, muB die 
Erwerbung von Zement und Kronenhohe ebenso wie die erste Radiation zwismen das 
Auftreten von Caementodon sp. und Caementodon oettingenae fallen, das bedeutet, 
zwischen Mittel- und Obermiozan. Damit ware mit Caementodon sp. eine Form mitten 



102 K URT HEI55IG, Rhinocerotidae (Mammalia) 

in der Typogencse belegt, bei der zwar morphologismc Merkmale des Elasmothcrien
Bauplans sdlOn vorhanden sind, nicht aber die bcdcutenden Funktionsstcigerungen. 

101 Obermiozan tretell ocben Caementodon oettingenae auf : Beliajevina tekkayai, 
Beliajevina caucasica. Begertherium borissiaki. Iranotherium mongoliense. H ispanothe
rturn matritense und Hispanotherimn grimmi. Die meisrcn dieser Formen diirften sman 
im tieferen Oberrniozan aufrrcrcn, dach ist ihre feinsrrarigraphische Stellung hisher nom 
nicht gekHirt . AuBcr den beiden Beliajevina- und l-1ispanotherittm-Artcn sind aJle Linien 
klar gerrennt. 

Die Merkmalc diescr Formen zcigen das typischc Bild einer Mosaik-Entwicklung. 
In bezug auf die Reduktion der Incisiven, die Zunahme de r Kronenhohe und die Pro
portionsverscniebungen de r Extremiditenknocnen vcrliiuft die Entwicklung einsinn ig, 
aber mit versdliedcncr Gesmwindigkcit - soweit das feststellbar ist . In Bezug auf die 
Position des Hornstuhles verhaltcn sich die Formen divergent, wohei alle Zwismcn
stufen zwismen den Extremen auftreten. Iranotherium hchii lt ein nasal-terminales Horn, 
w ie cs ve rmutlich den Vorfahren unter den Rhinocerotini zukam. Begertherium hat ein 
subterminales Horn vor der Nasalincisur, vor dem die Nasalia, iihnlich wic bci lrano
therium, stark herabgcbogen sind. Hispanotherilfm hat ci n wei t z uruckverlagcrtes, aber 
noch nasales Horn. Bei Beliajevina sitzt der Hornstuhl auf der Grenze zwischen den 
Nasalia und Frontalia. Das Stadium von Elasmotherium, mit rein frontal em Horn, ist 
nom nicht erreimt. Beliajevina, die dicsem Stadium am nach.sten kommt, erweist sim 
durch das Auftreten nimt reduzierter 12 als besonders primitiv. 

Aus d iescr Radiation hlcihen im Pliozan dann vier Linien erhalten : Caementodon 
oettingenae, dessen Sdladclbau nidlt hekannt ist, das aher schon im Obermiozan isoliert 
stand, Kenyatherium bishopi, das cbcnfalls ungenugend bckannt ist, dessen nicht e1asmo
therin geformter Ectoloph aher sehr fUr eine \Vurzelverwandtschaft mit Caementodon 
spricht, Iranotherium mit der terminalen, gro Ben Art morgani, deren Molaren hypsodont 
sind und in der Smmclzfaltclung den gleimzeitigen Elasmotherium-Artcn nu r wenig 
nachstehen, und Elasmotherium, die Endform der Gruppe, die sich his ins altere Pleisto
zan hait. Die intermcdiaren Typen, Begertherittm und Hispanotherium sind (his auf den 
fraglimen Zahn von Oschi) ausgestorbcn. 

Die Verbindung von l ranotherillm morgani mit seinem miozancn Vorlaufer, 
I ranotherium mongoliense, bcreitet keine Smwierigkeitcll. Die VorHiufer von Elasmo
therium, inshesondere dem groBwuchsigen E. lagrelii sind schwieriger zu bestimmen. 
H alt man die fruhzeitige Reduktion der L, fur wesentlicher, so kommen bei Annahme 
einer langsameren Rlickverlagerung des Homes, Hispanotherium oder Begertherium in 
Frage, wird der Hornposirion der Vorrang eingeraumt, so ware Beliajevina als Vor
laufer wahrscheinl im, die Reduktion der 12 erfolgtc versparet. 

Einen Hinweis in dieser Frage kann die Form des H ypolophids der unteren Molaren 
geben. Dieses ist bei alien miozanen Formen auBer Beliajcvina, wie bei Iranotherillm 
stark abgcwinkelt, bei Beliajcvi1Ja, wie bei Elasmotherium fast gerade nam hinten ge
streckt. Daher wird der Ablcitung von Elasmotherium aus Beliajevina in der fo lgenden 
Darstcllung der Vorzug gcgcbcn (Abb. 40). 

Die geographisme Verbreitung der Elasmotherini erreimt, wie die systematisme 
Diffcrenzie rung, im Obermiozan ih ren Hohepunkt. Sie umfaBt ganz Asien (auGer 
China?) und Spanien. Tm Unrerpliozan erfol gr die Ausbreitung kurzfristig auch nam 
Afrika. Nach dem Ruckgang im Pliozan bleiht die G ruppe a uf As ien besch rankt ; der 
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VorstoB von Elasmotherium nam Europa erfolgt im Altpleistozan, dom besmrankt sim 
die Verbreitung im ubrigen auf die nBrdlime Halfte Asiens. 
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Abb. 40. Phylogenic cler Elasmotherini. 

3.4.2. Phylogenetische Verandcrungen bel cler Art Hispanotherium grimmi 

Unter den Funden von Hirpanotherium grimmi lassen sich von Funclstelle zu 
Fundstelle allmahlime Veranderungen verfolgen. Am GcbiB ist dabei vor aJlem eine 
Zunahme der GroBe und cler Kronenhohe (bei den unteren Molarcn) zu bcobadncn. 
An den oberen Pdimolaren vertiefen sim die Kerben cler Innenwand, doch behalt cler 
Metaloph seine Verbindung mit dem Protoconus. Die Abplattung der Rippen der AuBen
wand, die vor allem bei den alteren Funden vorkommt, scheint oh ne Ubergangc durm 
cine normale Wellung ersetzt zu werden . Das kann cine Fundliicke widerspiegeln, aber 
auch auf der Arealverschiebung verschieclener Rassen beruhen . 
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Bei den Extremitiitenknomen ist die GroBenzunahrne noch deutlimer als bei den 
GcbiBresten. Verfolgbare Merkmalsvcrschicbungen konntcn vor altem am Astragalus -
cr wird brcitcr und niedriger, d ie Calcaneus-Fac.2 vcrschicbt sich nam mediodista l -
und an den Metacarpalia beobachtet werdcn. Bei dicscn nimmt die schwame Querwol
bung clef Carpalc-2-Fac. des MC Il weiter ab, bei den MC J 11 verbreitern sich die 
Carpale-4-Fac. und die vordere MC IV-Fae., wobei sich clef Abstand clef beiden MC IV
Fac. stark verringert. Auf clef RUc:kseirc des MC III is[ bei den alteren 5tiic:kcn am Pro
xirnalendc ein Hockcrmcn cntwic:kelt, das bei jiingcren Fundcn versmwindct. Dafiir 
wird eine ctwas distal clavon gelcgcne Narbe vergro!1ert. Das hat vermutlich mit einer 
Funktionsversdliebung zu tun, wobci die Hauptbclastung von einem Band oder Muskcl 
auf ein anderes verlagert wi rd . 

Beim Calcaneus nimmt die Uinge des Processus ubcrproportional zu, was mit dcm 
smwcreren Bau der groBeren Spatformen zusammenhangt. 

3.4.3. Phylogenetischc Bemerkungen zu den Aceratheriinae 

Bei Aceratherium s. str. konntcn kei ne simeren Grundlagen fur die Phylogenic ge
funden werden. 

Bei Mesaceratherium simorrense zcigt sim auch am vorl iegendcn GcbiBmatcrial die 
GroBenzu nahmc, die zwismen den minel- und westeuropaismen Funden ve rschiedenen 
Alters bcobachtct werden kann. Die bishcr altesten Funde stammen wohl aus Sansan 
und aus der rnittlercn Seric der Oberen SuBwasserrnolasse. Sic sind deutlim kleiner als 
die jungcren Funde von Stcinheim a. A. und Simorre. Nom groBer werden die Stucke 
aus dem hochstcn Obcrmiozan und dem Untcrpliozan des Mediterrangebietcs (Spanien, 
Pikermi). Bei diesen nom recht wcnig crforsdncn Funden kann allerdings nimt mit 
Sicherheit gesagt werden, ob cs sidl noch um d iesclbc Art handclt, oder nur urn die 
gleiche Artgruppc. Zumindcst von Pikcrmi sind aber verk urzte Metapodien bekannt 
(GAUDRY 1867), die nimt auf Chilotheriwn bczogen wcrden konnen. Aceratherittm 
s. srr. ist bisher im Unterpliozan des Mediterrangcbietcs nicht bekannt. Die Fundc aus 
Anatolicn ordncn sim gut in diese Entwicklung ein. 

Bei Brachypotherittm brachypus wird die Entwicklung durch eine besondcrs groBe 
Variabilitat verdeckt. Eine GroBcnzunahmc knnntc nidlt bcobachtet werden. 

3.5 . 0 k 0 l og i s c h c E r g c b n i s s e 

Von den fu nf vorl iegenden Artcn ist nur Aceratherittm afL tetradactylttm aufgrund 
seines GebiBtyps und scines Vorkommens in entsprechcnden Faunengemeinschaften als 
feumtigkeitsliebende Form maraktcrisiert (vgl. a . THENIUS 1951 ). Das gilt auch fur die 
uhrigen Arten von Aceratherittm s. I. Dahcr kann diesc Feststellung auch auf andcrc 
Venreter dicser Gattung ausgedehnt werden (HElSSIG 1971 b). 

H ispanotherium grimmi ist dagcgen dunn sein homk ron iges MahlgebiB als typismcr 
Grasfresscr marakterisien, womit wohl a uch die R uckverlagerung des Hornes zusam
menhangt. 

Wcnigcr sicher ist diese Spezialisicrung bei Beliajevina tekkayai, bei der dic Bildung 
von Zahnzement noch nicht so stark ist wie bei H. grimmi. Aum die geringere Umgestal -
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tung der AuBenwand der oberen Backenzahnc und das Zuruckbleiben einzelner Kronen
elemente in der Hohe sprechen fur unvollkommene Anpassung an Hartnahrung. Trotz
dem ist die Anpassung senon starker als beim rczcnten Diceros bicornis, das bereits 
zwisenen Busen und Steppe weensclt. Aum dicse An ist dahcr als Vcnretcr der Steppe 
oder Savannc einzustufen. 

BrachYPOlherium brachypus wird von THENIUS (19St ) als Form des It Trocken
waldes" bezeidtnet, was duren eigcne Untersudtungcn aum fUr B. perimenu zutrifft 
(HEISSIG 1972 a). Es diirftc sich, ahnlich wic bei dem rezenten Eurhinoceros sondaicus. 
urn eine euryoke Form gehandel t haben, die nur cxtrem feumte und cxtrem trockene 
Biotope mied. 

Am wenigsten ist okologism Uber Mesaceralherimn simorrense bekannt. Diese An 
tritt in feuduen Gebieten, wie z. B. in den Ablagerungcn der miuleren Serie der Oheren 
SiiBwasserrnolasse, in den Braunkohlen der Steiermark und im SUBwasserkalk von 
Sansan nicht oder nur untergeordnet auf. Dagegen wird sic vor allem in Karstgebieten 
haufig (Steinheim a. A., La Grive). Aum das Zunehmen der Haufigkeit im hoheren Teil 
des Obermiozans, der in Mittcl- und Wcsteuropa durch groBere Trockenheit ausgezeich
net ist, sprimt fur eine Anpassung an trockenere Biotopc. Dafur spricht aum die relative 
Hauf1gkeit anderer Arten von Mesaceralherium im Bcreim von Karstgebieten (Spalten
fiillungen von Gaimersheim und Wintershof-Wesc. Aquitan von Ulm). Das brachydonte 
GebiB verbietet al1erdings die Annahme von Grasnahrung. 

Die groBe Haufigkcit von Hispanotherium grimmi ist also als Beleg fU r die groBe 
Ausdehnung offenen Graslandes anzusehen. Daneben miissen zumindest im tieferen 
Obermioziin noch genUgend feudlIere Stellen existiert haben, um Aceratherium aff. 
tetradactylum Lebensraum zu gcwahrcn. DaB die Bedingungcn fur A. aff. tetradactyJ"m 
nicht ideal waren, wird durch die allmahliche Verdrangung dieser Art dunn Mesacera
therium simorrense gczeigt. Auch die Flamen mit trodtenem Busch sind wohl gcgenuber 
den Steppen zuriickgctreten, da die curyokc Form Brachypotherium brachypllS relativ 
seIten blcibt. Das spricht fur eine offcne Landsmaft mit Buschbestanden und vereinzelten 
Au- oder GaleriewaIdern. 

3.6. Zoo g e 0 g r ap hi s c h c Erg e b n i s s e 

Von den fUnf auftretcnden Arten sind drei auch in Mittel- und Westeuropa nach
gewiescn. Hispanother;um gr;mm; gehort zwar zur asiatischen Gruppe der Elasrno
therini, doch ist die Gattung auch in Spanien vcrbreitet. Mesaceratherium simorrense 
kommt neben Frankreich und SUddcutschland ebenfalls haufig in Spanien vor. 

Die Bcziehungen der mittel- und wcsteuropaismcn Formen zu asiatischen sind noch 
zu wenig untersucht, urn nach.zuweisen, daB Anatolien damals vorwiegend westliche 
Elemente in seiner Nashornfauna behcimatete. Zumindcst Aceratherium s. str. ist auch 
im nordlichen Asien vertreten. Auch die Teleoccratini sind eine ursprlinglith asiatisme 
Gruppe, dom ist BradJypother;um bishcr nur aus SUdasien und mit einer andcren Art 
(perimense) bekannt. 

Moglicherweise spielt auch die allgemeine Entwicklungshohe der Rhinocerotiden im 
Obermiozan eine Rolle. AuBer den Elasmotherini waren damals keine trockenheits
Iiebcnden Formen im nordlichen Asicn vertreten, wiihrcnd Siidasien geographisch isoliert 
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war. Der Stcppenbiotop war also vorwiegcnd mit Tieren anderer Gruppen hesetzt. Die 
weniger vcrbrcitetcn Biotope bchcrbcrgtcn Formen, die vor allem im feudncrcn Europa, 
aber aum zum Tcil in Asicn vorkamcn. 

Die Einwandcrung von ldesaceratherillm s;morrense ist vermutlich auf die Beendi~ 

gung einer zcitweiligen UnterbredlUng des Fauncnaustausmes mit Europa zuriickzu
fiihren. Ob dabei an eine geographismc Barriere (z. B. eine MeeresstraBe zwischcn 
Tethys und Paratethys) gedacht wcrdcn muB - diese miifhe dann aum hei andercn 
Tiergruppcn namwcisbar sein - oder an eine okologisdtc Barriere (z. B. ausgedchnte 
feud1tc Gebictc, die durch die a ll gemein starkere Trockcnhcit im hijhercn Obcrmiozan 
zuriickgingcn), kann nidlt entschiedcn wcrdcn . 

Afrikanisme Elemente sind in der Nashornfauna nimt vcrtrcten, obwohl andcre 
Saugetiergruppen afrikanisme Einfliissc zeigen. 
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