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Abstract 
The Grubgraben (Austria) represents the most important locality with four palaeolithic layers in superpo
sition, in time between the Upper Gravettian and Magdalenian, This paper deals only with the finds of
horses from the excavation 1993/94. Basic on morphometric studies the horses come under the species
Equus germanicus Nehring, 1884.
Chapters: Introduction. Overwiew of present knowledge. Bones fossilization. Bones fragments and their
number. Hunter kill. Square dispersion of bones. Morphometric description of horses, teeth and postcra
nial skeleton. Comparison with other localities. Results.
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Einleitung

Die Fundstelle Grubgraben befindet sich in der Nahe des Dorfes Kammern in Nieder
osterreich. Als prahistorische Fundstatte wurde sie schon ausgangs des vorigen Jahrhun
derts beschrieben. Neue Forschungen sind dort ununterbrochen in den Jahren 1985-1990
verlaufen und dann noch in den Jahren 1993-1994. Sie wurden teilweise von Dr.
F. BRANDTNER (1990, 1996), weiter dann von dem Kollektiv der Autoren (1990) bearbei
tet. Brad LOGAN (1990) hat nur die Faunareste, die bei der Grabung 1986/87 zum Vor
schein kamen, publiziert. In seiner Arbeit, in welcher er stark fragmentierte Reste von
Langknochen und nur wenige Zahne ohne nahere Angaben bearbeitete, spricht er von
.Equus caballus'', die Benennung, welche den domestizierten Tieren gehort. Die Probe
grabungen 1985 erbrachten kein verwertbares Material und die Grabungsflache 1986/87
war relativ klein. Sie erfasste aber alle Kulturschichten, wobei sich die KS 4 dama!s a!s die
ergiebigste Strate herausstellte, was aber nur loka! gultig ist. Die KS 5 trat nur in einer
Flache von knapp liber 1 m2 a!s Knochenstreuschicht auf (briefliche Mitteilung vom
Brandtner, 24. luh 2000).

Meine Bearbeitung befasst sich ausschlieíšlich mit den Pferderesten, die 1993/94 ge
borgen wurden, wobei aber hervorgehoben werden muB, dass auf dieser Grabungsflache
mehr als die Halfte bereits 1998 und 1999 (von A. Montet-White) gegraben worden war.
Die Kulturschicht ! und 2 war vollig abgehoben. lm sildlichen Tei! waren diese beiden
Ku!turstraten nur noch in rudimentaren Resten vertreten oder keilten zur Ganze aus. Des-
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Abb. I.Ubersichrsplan der Grabungsflache 1993/94 nach Brandtner, welcher die Situation der Kulturschicht 3
zeigt. Ich habe diesen Plan nur als Rasternetz auch fur die Streuun g der Pferdereste in anderen KS be
nutzt. Die Verbreitung der Funde von Pferden in der Kulturschicht 2.

Obr. I. Plán prokopávané plochy Brandtnerem v letech 1993/94, který ukazuje tehdejší situaci kulturní vrstvy
3. Plán byl použit jako podklad k zakreslení rozptylu paleontologických nálezů v jednotlivých kultur
ních vrstvách. Na obr. I je zakresleno plošné rozmístění nálezů koní v kulturní vrstvě 2.

Legend: 1 - Unterkieferzahne, 2 - Oberkieferzahne, 3 - Gespaltene Knochen, 4 - Knochenfragmente und
Zahnbruchstticke.

Legenda: 1 - zuby spodní čelisti, 2 - zuby svrchní čelisti, 3 - člověkem tříštěné kosti, 4 - přirozené fragmenty
kostí a zubů.
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wegen ist auch die Fundmenge sehr gering. lm nordlichen Teil dieser Grabungsflache
war aber auch die Kulturschicht 3 und 4.zu einem betrachtlichen Teil bereits ausgebeu
tet. Es war ein glticklicher Zufall, dass das Zentrum der KS 3 noch unangetastet geblie
ben ist und auch die KS 4 noch vorhanden war, aber im fortschreitendem MaBe immer
diinner und schlieBlich nur noch sporadisch auftrat (briefliche Mitteilung vom Brandtner,
24. Juli 2000).

Alle Funde wurden mit der Sektorzahl (die Kombination der romischen Numerierung
und der groBen Buchstaben), dann mit der Lokalisation im Sektor (nach der Weltrich
tung) und mit der Angabe der Kulturschicht bezeichnet. lm Ausnahmefall, wenn die
Kulturschicht nicht ganz klar war, erscheint auch die Bezeichnung z.B. 2/3, was die Mě
glichkeit beider Schichten oder die Grenze beider Schjchten zeigt. Was die Funde der
Pferde betrifft, das Material, welches ich zum Studium hatte, stimmt in der Anzahl nicht
mit jenem i.iberein, welches LOGAN (1990) zur Verfi.igung hatte. Er konnte dabei Funde
aller gejagten Tiere bearbeiten, jedoch nur aus den Forschungsjahren 1986 und 1987.

Kurze Ub e r s ich t der bisherigen Ergebnisse

Die palaolitische Fundstelle Grubgraben hat in Superposition fi.inf Kulturschichten.
Sie sind mit den Nummern 1-5 von oben nach unten bezeichnet. In allen Kulturschich
ten haben sich die Artefakte mit den Resten der gejagten Tiere gefunden. Einzelne Kul
turschichte wurden untereinander durch verschieden machtige Lofšschichten getrennt.

KS 5: Dieser Fundhorizont ist durch verstreute kleine Menge von Artefakten charak
terisiert. Osteologisches Material fehlt. HAESAERTS (1990) meint, es handele sich um eine
sekundare Einbettung. lm Hangenden hat sich eine machtige Lolšschicht befunden.

KS 4: Steinindustrie, von Menschen zersplitterte Knochen, verbrannte Knochen. HAE
SAERTS (1990) nimmt an, es handele sich um die wichtigste Hauptkulturschicht, in welcher
die grofšte Menge der Artefakte und Knochen vorgekommen ist. Die kvantitative Pferde
analyse hat es jedoch nicht gezeigt. Alle Funde soli ten sich nach ihm in einer schwach
humosen ca. 5 cm machtigen Erde befinden, welche eine grofšere Menge des Pflanzende
tritus enthalten hat, es sollte sich nicht um anthropogene Aktivitat handeln. Er vermutet,
es ware eine kurze Erwarmung gewesen, wie man aus Polenanalyse sehen kann, welche
eine kleine Erhohumg der Durchschnitttemperatur und wahrscheinlich auch der Humidi
tat des Klima indizieren sollte. Aus diesen SchluBfolgerungen nimmt er eine offene be
waldete Parklandschaft an, in weJcher Pinus cembra dominierte. BRANDTNER (1996) hat
eine andere Meinung, er vermutet, es handele sich auf keinen Fall um einen humosen
Horizont, die intensive Farbung war bloB durch eine grolšere Aschenmenge aus den
Feuerherden verursacht worden. Auf Grund des sen stimmt er nicht mit der Interpretation
einer kurzen Erwarmung i.iberein.

KS 3: Relativ di.inne Fundschicht, welche von den vorangehenden (KS 2) mit einer
3-4 cm machtigen Lofšschicht getrennt ist. Manchmal fehlt diese di.inne Lofšschicht und
in diesem Falle sind beide Kulturschichte zusammengeflossen. Sie hat eine auBerge
wohnliche Menge der Funde, das betrifft auch die Pferde. Es handelt sich um die wich
tigste Fundschicht fůr diese Art. Auch in diesem Falle fi.ihrt HAESAERTS (1990) einen
schwachen Bodenhorizont ano

KS 2: Diese Schicht liegt im unmittelbaren Hangenden der KS 3 und manchmal ist es
sehr schwer beide Schichte abzutrennen. Stellenweise befindet sie sich fast 70 cm unter
KS I, ziemlich schnell steigt sie an und dann liegt sie un~ittelbar unter KS 1. Wenige
Funde, ohne Feuerstarte und ohne verbrannte Knochen. Nach HAESAERTS (1990) kaltes
und ausgesprochen arides Klima.
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Abb. 2. Ůbersichtsplan der Grabungflache 1993/94 nach Brandtner. Die Verbreitung der Funde von Pferden in
den Kulturschichten 3, 2/3, 3/4 und 4.

Obr. 2. Tentýž plán jako na obr. I. Rozmístění nálezů koní v kulturních vrstvách 3, 2/3, 3/4 a 4.
Legend: 1 - Kulturschicht 3: Zeichen 1 - Unterkieferzahne, 2 - Oberkieferzahne, 3 - Gespaltene Knochen,

4 - Knochenfragmente und ZahnbruchstUcke. Kulturschicht 2/3: Zeichen 5-8, dtto wie bei der Kul
turschicht 3. Kulturschicht 3/4 und 4: Zeichen 9-12, dtto wie bei der Kulturschicht 3. Die Anhaufung
der Funde ungefahr in der Mitte der Grabung. Sie setzt weiter nach Osten fort.

Legenda: I. sloupec - kulturní vrstva 3, značky 1 - zuby spodní čelisti, 2 - zuby svrchní čelisti, 3 - člověkem
tříštěné kosti, 4 - přirozené fragmenty kostí a zubů. 2. sloupec - kulturní vrstva 2/3, značky S-8 dtto
jako u kulturní vrstvy 3, 3. sloupec - kulturní vrstva 3/4 a 4 - značky 9-11, dtto jako u kulturní vrstvy
3, Nahromadění nálezů koní je především ve střední části odkryté plochy a pokračuje zřejmě ještě dá-
le na východ, kde však nebylo kopáno. .
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KS 1: Diese Schicht ist nur auf einer kleinen Flache ausgebreitet, vereinzelte zerstreu
te Funde im Lč:iB. Ab urid zu wurde sie in zwei Horizonte eingeteilt (BRANDTNER 1996),
stellenweise war sie durch Landwirtschaftarbeiten gestort. BRANDTNER (1996) nimmt eine
kurze Dauer ano Von der tiefer liegenden Schicht ist sie im Durchschnitt durch 1 m
machtigen LbB getrennt, im Hangenden befindet sich mehr als 3 m Lofš.

Nach HAESAERTS (1990) korrespondiert die palaolithische Besiedlung mit den Perio
den des Abbruches der Lč:iBsedimentation. Bei den Kulturschichten KS 4, KS 3 und KS 2
setzt er ein gemalšigtes und mehr humides Klima voraus, welches zur Bildung der Hu
mushorizonte fiihren sollte. Ganz iiberein kann man mit Brandtner stimmen, daB der
Zeitabschnitt der drei Kulturschichten sehr kurz war. Meine Analyse der Verbreitung der
Pferdefunde in der Flache der Siedlung bestatigt voli diese Schliisse. Ich vermute, daB
wir es nur mit drei zeitlich mehr femstehenden Schichten zu tun haben. Die alteste ist
KS 5, bei welcher wir leider nicht wissen, ob die nicht aus einer hangenden jiingeren
Schicht stammen, dann der Schichtkomplex KS 4, KS 3 und KS 2, welcher nach radio
metrischen Daten nur dem Zeitabschnitt von 490 Jahren entspricht. Die letzte Kultur
schicht ist KS I. Die Funde von Pferden konzentrieren sich auf den Schichtkomplex und
mit Riicksicht auf die relativ kurze Zeitdauer des ganzen Schichtkomplexes bearbeite ich
das Material als eine Palaopopulation.

Aus dem Schichtkomplex haben wir auch radiometrische Daten. Die erste Angabe
finden wir in dem Artikel von HAESAERT (1990). Aus KS 4 kommen zwei Daten und
zwar 18.400 ± 330 B.P. und 18. 960 ± 290 B.P. Weitere Angaben sind aus der Schicht
KS 3/KS 4 (die Schichtkann man nicht genau identifizieren) und zwar 18. 170 ± 300
B.P. Weitere Angaben sind dann von BRANDTNER (1996):

KS 1: GrN 2190218.380 ± 130 B.P.
KS 2: GrN 2152918.890 ± 140 B.P.
KS 3: GrN 2153018.920 ± 180 B.P.
KS 4 :GrN 21531 19.380 ± 90 B.P.
Der Schichtenkomplex (KS 2, 3, 4) dauerte also nur 490 Jahre. Auffallig niedrig ist

die radiometrische Datierung der Schicht KS 1, welche dabei mit einer relativ machtigen
Lofšschicht von KS 2 getrennt ist. Wenn diese Angabe wahr ist, zeigt sie, wie die Be
wertung der Zeit nach der Machtigkeit des Losses irrig sein kann.

HAESAERTS (1990) vergleicht diese Kulturschichten mit zeit1ich ahnlichen in Ungarn,
welche ein Epigravettien enthalten (MENDE und TAPIOSOLY - 20.520 ± 290 B.P. und
16.750 ± 400 B.P. und Sagvar, unterer Horizont 18.900 ± 100 B.P., oberer Horizont
17.160 ± 160 B.P.). In diesem Falle handelt es sich nach Haesaerts um kurze Evente mit
mildem und feuchtem Klima, weJche zeitlich etwa dem Lascaux-Interstadial in siídwest
lichen Frankreich entsprechen sollen.

Das Jagdwild wurde nur aus den Forschungsjahren 1985 und 1986 (LOGAN 1990) be
arbeitet. Die Rentiere iiberwiegen stark (lndividuenanzahl ca 73 %, Pferde nur ca 22 %),
weniger ist der Steinbock (2,4 %) vertreten. AlIe anderen Tiere nur vereinzelt vorkommen:
Ur (einige Zahne), Polarfuchs (Unterkieferfragment und einige durchgebohrte Eckzahne),
wahrscheilich VielfraB (ein Knochen), Mammut (nur schlecht erhaltene kleine Stofšzahn
fragmente, wahrscheinlich aus dem Aas, also kein Jagdwild) und Braunbar. Brandtner
fiihrt noch Hirschgeweihe (Abwiirfe) an, welche von ungefahr 3-4 Jahre alten Indivi
duum stammen sollen und weiter ein Schienbeinfragment. Von kleinen Tieren dann
Schneehase und von Vogeln ein Schneehuhn. LOGAN (1990) vermutet jedoch, die Hirsch
bestimmung falsch ist.

Bei den Rentieren hat Logan die Einteilung nach dem lndividuenalter durchgefiihrt.
Von 96 lndividuen sind 26 Tiere (28 %) junger als 2 Jahre, 11 Tiere (11,8 %) haben
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2 Jahre, 31 Tiere (33,3 %) 3-5 Jahre, 18 Tiere (19,4 %) 6-9 Jahre und 7 Tiere (7,5 %)
zehn und mehr Jahre.

Logan im Unterschied zu Haesaerts vermutet, daf3 die Faunagemeinschaft eine kalte
Steppenumwelt, also die Tundra, dokumentiert. Rentier und Pferd sollen auf kalte
Steppenbedingungen hinweisen. Was die Pferde betrifft, irrt er sich, es handelt sich nur
um ein Steppentier, welches nicht von der Warme abhangig ist. Faunistische Saisonindi
katoren sind nach Logan rar, die Zusammensetzung des Jagdwildes zeigt auf ein Winter
lager und es ist wahrscheinlich, dass das Lager eine langere Zeit bewohnt wurde.

Die Fundstelle Grubgraben ist wesentlich jíínger als alle mahrischen Siedlungen mit
der Pavlovien-Kultur (= oberes Gravettien). Sie unterscheidet sich offensichtlich auch in
der Struktur des Jagdwildes . Dabei ist die Anzahl der Tiere, welche nach Mahren aus der
Pannonischen Ebene schrittweíse kommen, wie wir schon bei den siídmahrischen Fund
stellen der Pavlovien-Kultur aufweisen konnten, in Grubgraben sowohl Auswahl der Arten
so auch in ihrer Menge dieselbe. Ein grof3er Unterschied ist jedoch in einer grof3en Spe
zialisation der Jagd, die Menschen von Grubgraben haben hauptsachlich Rentiere und
Pferde gejagt, damals offenbar die haufigsten Tiere in der Umgebung. Aus dem Ge
sichtspunkt des Jagdwildes nahert sich Grubgraben einer grof3en Spezialisation, wie wir
sie bei den Magdalenien-Lokalitaten kennen.

lm Hinblick darauf, daf3 die Pferdefunde aus der Zeit Grubgrabens (in Mitteleuropa)
entweder nicht bekannt sind oder noch nicht grundlich bearbeitet wurden, handelt es sich
hinsichtlich ihrer Entwicklung und moglicher Migration um eine abnorm wertvolle
Fundstelle. Uberraschend ist da die machtige Lolšschicht im Handenden der jiingsten
Kulturschicht.

Die Knochenfossilisation

Die Fossilisation aller Funde und zwar ohne Riicksicht auf die Kulturschicht ist sehr
ahnlich, Der Grad der Verwitterung ist stark abhangig davon, wie lange der Knochen auf
der Oberflache lag. Deshalb finden wir hier solche (meistens), welche relativ bald mit
dem Sediment iíberdeckt wurden, und auch soJche, welche eine langere Zeit auf der
Oberflache lagen, so das klimatische Veranderungen auf sie wirken konnten. Diese haben
dann zum grófšeren oder kleineren Grad zur Verwitterung gefuhrt, bei einigen Knochen
auch zu den langlichen Rissen.

Taf. I. I. Grubgraben, Equus germanicus. p2, p3, p4, Ml, M2, M3 dex., aus einem Individuum. Kulturschicht 3,
II HOst, Inv. No. 56, I: 1. 2. Grubgraben, Equus germanicus. P2 sin., Ansicht der Kauflache und Seitenansicht
der abgehackten Wurzeln. Inv. No. 61, I: I. 3. Grubgraben, Equus germanicus. P2 und P3 sin. Ansicht der Kau
flache und Seitenansicht. Bei P3 abgehackte Wurzeln. Inv. No. 66, I: 1. 4. Grubgraben, Equus germanicus. Ml 2
dex. Ansicht der Kauflache und Seitenansicht der abgehackten Wurzeln. Die Gruppe der Pferde mit starkem
Schmelz. Kulturschicht 2/3, III i SUd, Inv. No. 67, I: 1.5. Grubgraben. Von der Kauflache bis zu den Wurzeln
langlich abgehackter Unterkieferzahn. Es handelt sich um eine grosse Ausnahme, welche ich noch bei keiner
Fundstelle beobachtet habe. Der Zahn lag zwischen zwei Dentalien. Kulturschicht 2, III HOst, ohne Inventar
nummer, I: I. 6. Grubgraben. Equus germanicus. P3,4 dex. Ansicht der Kauflache. Die Gruppe der Pferde mit
starkern Schmelz. Kulturschicht 3/4, fV West, Inv. No. 72, I: I. 7. Grubgraben, Equus germanicus. dp2 sin.
(Milchzahn). Kulturschicht 3 III SUd, Inv. No. 7, I: I. Alle Photos: L. Plchová.
Fototabule I. I. Grubgraben. Equus germanicus. p2, p3, p4, Ml, M2, M3 zjednoho jedince. Kulturní vrstva 3, II
HOst, Inv. Č. 56, I: I. 2. Grubgraben. Equus gerrnanicus, P2 sin. Pohled na skusnou plochu a pohled z boku na
odseknuté kořeny zubu. Inv. Č. 61, I: I. 3. Grubgraben. Equus germanicus. P2 a P3 sin. Pohled na skusnou plo
chu a pohled z boku. U P3 odseknu té kořeny. lnv. Č. 66, I: I. 4. Grubgraben. Equus germanicus. Ml 2 dex. Po
hled na skusnou plochu a pohled z boku na odseknuté kořeny. Skupina koní se silnou sklovinou. Kulturní vrst
va 2/3, III i SUd. Inv. Č. 67, I: 1. 5. Grubgraben. Podélně rozseknutý zub spodní čelisti, a to od koruny až po
kořeny. Jedná se o velkou výjimku, kterou jsem zatím nepozoroval u žádné jiné lokality. Zub ležel mezi dvěma
schránkami dentálií. Kulturní vrstva 2, III HOst, bez inventárního čísla, I: I. 6. Grubgraben. Equus germani 
cus. P3,4 dex. Pohled na skusnou plochu. Skupina koní se silnou sklovinou. Kulturní vrstva 3/4, IV West. lnv.
Č. 72, I: I. 7. Grubgraben. Equus germanicus. dp2 sin. (mléčný zub). Kulturní vrstva 3, III H SUd. lnv. Č. 7, I: 1.
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Die Oberflache der Knochen ist im allgemeinen gelbbraun, hie und da ein bischen
heller. Diese ohne Unterschied Oberflachenfarbung finden wir bei den Knochen aus allen
Kulturschichten. In einem Fall, bei einem Unterkieferfragment, war evident, dass beide
Oberflachen der Farbe nach unterschiedlich sind. Die Oberflache, die auf dem Sediment
lag, war glatt und gelbbraun, die gegenUberliegende Seite war braun und mit vielen
schwachen langlichen Rissen. Verschiedene Erhaltung wurde auch bei der Zahnreihe be
merkt. Es handelt sich klar um den Einfluss der Verwitterungsverhaltnisse. In Hinsicht
darauf, daB die Mehrzahl der Knochen eine glatte Oberflache hat, muBte relativ bald zur
Bedeckung der Knochen mit Sedimenten kommen.

Viele Knochen (hauptsachlich Unter- und Oberkiefer, weiter auch Zahne) sind
langlich zerfallen. Neben diesen Funden haben wir auf der Basis von KS 3 auch Knochen
gefunden, weJche auf der Oberflache entweder Kalkkonkretionen oder nur verschieden
starken Sinterbezug hatten. Diese Erscheinung entstand sekundar und zeigt auf humides
Klima nach der Bildung dieser Kulturschicht.

Vereinzelt war es mčglich, auch eine Griíbchenkorrosion auf der Oberflache des Kno
chen finden (KS 3). Es handelt sich um eine chemische Atzung durch die durchsickernde
Losungen. Solche Erhaltung finden wir haufig in feuchten Hohlensedimenten oder in
fluviatilen Sedimenten, im LoB kommt sie nur ausnahmsweise vor. Sie zeigt wieder hu
mides Klima. Einige Knochen zeigen auch eine Wurzelatzung. Ganz auBergewóhnlich
haben wir einen Zahn gefunden (KS 4), der auf seiner Oberfache einen schwarzen Belag,
wahrscheinlich aus Manganoxid hatte. Der Zahn war dabei gar nicht verwittert.

Was ist also charakteristisch fůr die, an der Oberflache langere Zeit liegenden Funde?
Ich habe sie nach dem Grad der Verwitterung (schwach bis stark), welcher zum gewissen
MaB auch der Lange der Einwirkung von VerwitterungseinflUsse entspricht, aufgereiht:
1. Dunklere Farbung der Oberflache.
2. Langliche Risse bei den Langknochen und bei den Unterkiefern, welche sich irgend

wann sogar konzentrisch abspalten.
3. Stark verwitterte Oberflache und zwar, wie bei den Knochen (bezeichnend bei den

Phalangen), so auch bei den Zahnkronen.
4. Voli zerfalJene Ober- und Unterkiefer. Zerfallene Zahne.

Summarisch konnen wir sagen, daB die Menge der Knochen ohne Verwitterung un
vergleichbar grofšer als der anderen ist. Das bedeutet, da13 die Knochen sehr bald mit

Taf. II. 1. Grubgraben, Equus germanicus. P3 und P4 sin. Ansicht der Kauflache und Seitenansicht der abge
hackten Wurzeln. Die Gruppe der Pferde rnit starkern Schrnelz. Kulturschicht 3 II G Ost, lnv. No. 76, I: I.
2. Grubgraben, Equus germanicus. MI und M2 dex. Ansicht der Kauflache und Seitenansicht der abgehackten
Wurzeln. Kulturschicht 3 III i West, lnv. No. 75, I: I. 3. Grubgraben, Equus gennanicus. M3 dex. Kulturschicht
3, IV D SUd. Ansicht der Kauflache und Seitenansicht der abgehackten Wurzeln. lny. No. 79, I: I. 4. Grubgra
ben, Equus germanicus. MU dex. Die Kauflache mit sehr starkem Zahnschmelz bei dem Parastyl und Meso
styl zum Unterschied bei Fossa lunata ant, und post., wo er vollig dlmn ist. Kulturschicht C IV H Nord 6, Inv.
No. 107, I: 1. 5. Grubgraben, Eq/lus germanicus. dp3.4 (Milchzahn). Kulturschicht 2 I i Nord, lnv. No. 114, I: 1.
6. Grubgraben, Equus germanicus. P2 und P3 dex. Kulturschicht 2 III F (1990), Inv. No. 1,1:1. 7. Grubgraben,
Equus gennanicus. M2 und M3 sin. Kulturschicht 3 O I KOst, lnv. No. 41, I: I. 8. Grubgraben, Equus gennani 
cus. dp2 dex. (Milchzahn), Kulturschicht 3 III G West, Inv. No. 51, I: I.
Fototabule II. 1. Grubgraben. Equus germanicus. P3 a P4 sin. Pohled na skusnou plochu a pohled z boku na
odseknuté kořeny. Skupina koní se silnou sklovinou. Kulturní vrstva 3, II G Ost. Inv. Č. 76, I: 1. 2. Grubgraben.
Equus gernianicus. MI a M2 dex. Pohled na skusnou plochu a pohled z boku na odseknuté kořeny. Kulturní
vrstva 3, III i West. Inv. Č. 75, I: I. 3. Grubgraben. Equus gennanicus. M3 dex. Kulturní vrstva 3, IV O SUd.,
Pohled na skusnou plochu a pohled z boku na odseknuté kořeny. Inv. č. 79, I: I. 4. Grubgraben. Equus germa 
nicus. MU dex. Skusná plocha se silnou sklovinou na parastylu a mesostylu, naproti tomu velmi tenká sklovi
na u Fossa lunata ant. a post. Kulturní vrstva C IV H Nord 6. Inv. Č. 107, I: 1. 5. Grubgraben. Equus germani 
cus. dp3.4 (mléčný zub). Kulturní vrstva 2, I i Nord. Inv, Č. 114, I: 1.6. Grubgraben. Equus germaniem. P2 a P3
dex. Kulturní vrstva 2, III F (1990). Inv. Č. I, 1:1. 7. Grubgraben. Equus germanicus. M2 a M3 sin. Kulturní
vrstva 3, O I KOst. Inv. Č. 41, I: I. 8. Grubgraben. Equus germanicus. dp2 dex. (mléčný zub). Kulturní vrstva 3,
IIlG West. Inv. Č. 51,1:1.
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dem Sediment bedeckt wurden. Es mul3te nicht nur um aolische Tátigkeit gehen, sondern,
wie ich bei dem Studium des osteologischen Materials aus Pavlov feststellen konnte, auch
um anthropogene Wirkung.

Knochenbruchstiicke und ihre Anzahl

Wir miissen uns fortwahrend bewul3t sein, dal3 samtliches osteologisches Material,
welches wir in den Kulturschichten finden, eigentlich nur der Abfall nach der menschli
chen Tatigkeit ist. Die Mehrheit der Knochen des Skeletts hat namlich als Rohmaterial
gedient und auf keinen Fall wurden die Knochen nur wegen der Markgewinnung zer
spI i ttert, wie man oft behauptet. Jede Knochenzersplitterung war zielbewul3t, manchmal
einigemal wiederholt und zwar unter verschiedenen Winkeln. Unter dieser Vorausset
zung miissen wir die Knochen aus den Kulturschichten betrachten.

Die gri:il3te Menge der Funde stammt aus der KS 3, kleinere Menge aus der KS 2. Die
Funde aus anderen Kulturschichten sind vom Gesichtspunkt des Inhalts dieses Kapitels
unwesentlich. Die Funde aus diesen Kulturschichten nehrne ich als einen Komplex, es
hatte keinen Zweck sie zu unterscheiden.

Zum Unterschied von allen mahrischen Fundstellen mit Gravettien, die Funde der
Ober- und Unterkiefer und der losen Zahne sind in Grubgraben haufig. Die Form des
langlichen Zerhackens der beiden Asten des Unterkiefers ist immer ein unfehlbares An
zeichen des menschlichen Eingriffes. Wir finden dieses typische Zerhacken ohne Unter
schied in allen palaolitischen Kulturen seit altester Zeiten (ich hatte die Mi:iglichkeit das
Zerhacken auch auf der Lokalitat Schi:iningen aus dem Mittelpleistozan aufzuzeichnen)
bis zum Magdalénien. Das Produkt sollte offensichtlich den unteren Teil des Unterkie
fers gewinnen, weJcher an seiner Basis langlich verlaufendes Kanalchen (Canalis mandi
bulae) hat. Dieses verlauft unter allen Zahnen bis zu der Kinni:iffnung. Und gerade dieses
langliche Kanalchen, von beiden Seiten mit dem starken Knochen umschlossen, war das
Ziel der Arbeit des damaligen Menschen.

Auf Grund der anwesenden entzweigeschlagenen Zahne konnen wir die Methode der
Gewinnung wiederaufbauen: Der ganze Ast des Unterkiefers wurde noch mit allen Zah
nen (also relativ bald nach der Jagd) auf eine Unterlage gelegt und dann wurde er mit
einem scharfen Steinwerkzeug zusammen mit den Zahnen auf einigen Stellen nach und
nach gespaltet. Die Wucht des Schlages musste geniigend stark sein, da es zum Zerhac
ken mit einem Schlag gekommen ist. Diese Schlage nacheinander in der Lange des
Unterkiefers erfolgt sind. Ein Fund aus KS 2/3 (I H Nord) zeigt, dal3 die Zahne in ver-

Taf. III. I. Grubgraben, Equus germanicus. Rechte Oberkieferzahnreihe mit p3, p4, MI, M2, M3 Kulturschicht 3
0111 G West, lny. No. 121 und 120, 1:1. 2. Grubgraben, Equus gennanicus. p2 dex. Ansicht der Kauflache und
Seitenansicht der abgehackten Wurzeln. Kulturschicht 3 II D Segment 2, lny. No. 3, I: I. 3. Grubgraben, Equus 
gernianicus. MI.2 dex. Die Gruppe der kleinen Pferde. Kulturschicht 3 IV G Nord, lny. No. 6, I: I. 4. Grubgra
ben, Equus gertnanicus. MI' M2 dex., M3 noch irn Unterkiefer. Ansicht der Kauflache und Seitenansicht der
abgehackten Wurzeln. Wir konnen da gut sehen, dass zum Spalten der Zahne noch im Unterkiefer gekommen
ist. Kulturschicht I H SlidfWest, lny. No. 22, 2/3 nat. Grosse. 5. Grubgraben, Equus germanicus. MI 2 dex.
Ansicht der Kauflache und Seitenansicht der abgehackten Wurzeln. Die Morphologie der Kauflache unterschei
det sich ein bischen von anderen Zahnen. Kulturschicht 3 IV i Ost/Sud, lnv. No. 27, I: I.
Fototabule III. I. Grubgraben. Equus germanicus. Zuby svrchní čelisti p3, p4, MI, M2, M3. Kulturní vrstva 3,
0111 G West. lnv. Č. 121 a 120, I: I. 2. Grubgraben. Equus germanicus. p2 dex. Pohled na skusnou plochu a po
hled z boku na odseknuté kořeny. Kulturní vrstva 3, II D Segment 2. Inv, Č. 3, I: I. 3. Grubgraben. Equus 
germanicus. MI.2 dex. Skupina malých koní. Kulturní vrstva 3, IV G Nord. lnv. Č. 6, I: I. 4. Grubgraben.
Equus germanicus. MI, M2 dex., M3 se nachází ještě v čelisti. Pohled na skusnou plochu a pohled z boku na
odseknuté kořeny. U této čelisti můžeme dobře vidět, že k odseknutí kořenů docházelo tehdy, když se zuby na
cházely ještě v čelisti. Kulturní vrstva I H SUdfWest. lnv. Č. 22,2/3 přir. vel. 5. Grubgraben. Equus germani 
cus. MI 2 dex. Pohled na skusnou plochu a pohled z boku na odseknuté kořeny. Morfologie skusné plochy se
poněkud odlišuje od morfologie ostatních zubů. Kulturní vrstva 3, IV i Osi/Sud. lnv. Č. 27, I: I.
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schiedener Hohe gehackt wurden. Der Unterschied zwischen beiden macht 1,5 cm. Der
obere Teil des Unterkiefers und selbstverstandlich auch die zerhackten Zahne waren Ab
fall. Bei der Grabung finden wir in der Kulturschicht vor allem beide Halfte der zerhack
ten Zahne.

Die Anzahl der losen Unterkieferzahne war Sl, neben diesen losen von verschiedenen
Individuen, haben wir auch ganze Komplexe gefunden,welche zweifellos nur einem Indi
viduum gehoren (gesamt 6 Komplexe). Die Mehrzahl der Zahne war im unteren Teil des
Zahns, manchmal auch in den Wiirzeln gehackt (gesamt 54 Zahne). So eine groGe Anzahl
ist das Zeichen dafůr, daG fast alle, wenn nicht alle Unterkiefer langlich zerhackt wurden.

Wie ich schon oben angegeben habe, handelt es sich in den Kulturschichten jederzeit
um ganz eine ubliche Erscheinung, welcher jedoch noch keine ausreichende Aufrnerksam
keit gewidmet wurde. Nicht weniger interessant und als eine groGe Ausnarne, welche ich
noch bei keiner anderen palaolitischen Fundstellen beobachten konnte, ist, dass wir in
Grubgraben auch vereinzelte gehackte Zahne aus dem Oberkiefer konstatieren konnten.
ln allen Fallen wurden diese Zahne immer in den Wurzeln gehackt und nicht in der unte
ren Halfte, wie es bei den Unterkieferzahnen ííblich war.

Die Anzahl der losen Oberkieferzahne ist 45, der Maxillafragmente mít Zahnen 19, der
gehackten Zahne nul' 9. Wahrend die Erklarung des Arbeitsablaufes und das Ziel der Arbeit
bei den Unterkiefern klar war, bei den Oberkiefern ist der Zweck der Arbeit vollig unkJar.

Ganz auGerordentlich wurde zusammen mit Dentalien (KS 3, HOst) langlich (also
nicht quer) von der Krone bis zu seiner Basis gespaltener Zahn gefunden. Eine solche
Art der Zahnspaltung habe ich noch niemals gesehen, es ist nicht ausgeschlossen, dass
sie in irgendeiner Beziehung zu Dentalien steht.

Die grofšte Menge des Materials gehort den Knochensplittern, wir konnten mehr als
400 Sti.ick feststellen. Meistens stammen sie aus den Langknochen. Ihre groBe Anzahl ist
irn gewissen Widerspruch ZUl' kleinen Zahl der distalen und proximalen Fragmente der
Langknochen. Von den Langknochen wurden narnlich nul' Radius (distaler Teil, 3 Stiick)
und Tibia (distaler Teil, 3 Stuck) gefunden. Immer handelte es sich nur um distale Half
ten des Knochens. Andere Langknochen fehlen vollig. Von den Schadelknochen haben
wir nur zwei kleine Fragmente.

Weiter haben wir distale Teile der Metapodien gefunden (6 Stuck), einen proximalen
Teil des Metacarpus und Metatarsus, ein Fragment der Scapula, alle Knochen durch

Taf. IV. I. Grubgraben, Equus germanicus. Oberkieferast mít pLM3 dex. Kulturschicht 3 III Ost, lnv. No. 23,
1/2 nat. Grosse. 2. Grubgraben, Equus germanicus. p2 sin. Ansicht der Kauflache und Seitenansicht der abge
hackten Wurzeln. Das Spalten der Wurzeln zeigt, dass der Zahn nicht im Unterkiefer abgehackt wurde.
Kulturschicht 3 III H SUd, lnv. No. II, I: I. 3. Grubgraben, Equus germanicus. M2 und M3 sin. Aus einem In
dividuum. Ansicht der Kauflache und Seitenansicht der abgehackten Wurzeln, welche in verschiedener Hohe
gespaltet wurden. Kulturschicht 2/3 I H Nord, lnv. No. 37, I: I. 4. Grubgraben, Equus gennanicus. MI 2 sin.
Die Zahnkrone entspricht dem Zahn Inv. No. 27. Kulturschicht 3/4 III i N/Ost, Inv. No. 30, I: I. 5. Grubgraben,
Equus germanicus. P3.4 sin. Ansicht der Kauflache. Kulturschicht 3 III F Ost, lnv. No. 38, I: I. 6. Grubgraben,
Equus germanicus. Mu sin., abgehackte Wurzeln. Ansicht der Kauflache, Kulturschicht 3 lil F Ost, Inv.
No. 39, I: 1.7. Grubgraben, Equus germanicus. p3.4 sin. Ansicht der Kauflache und Seitenansicht der abgehac
kten Wurzeln. Es handelt sich um eine grosse Ausnahrne, welche ich bei den Oberkieferzahnen noch nicht be
obachtet habe. Kulturschicht 3 lil G West, Inv. No. 35, I: I.
Fototabule IV. I. Grubgraben. Equus gennanicus. Pravá větev svrchní čelisti s PLM3 Kulturní vrstva 3, III J OSI.
Inv, Č. 23, 1/2 přir. vel. 2. Grubgraben. Equus gennanicus. p2 sin. Pohled na skusnou plochu a pohled z boku na
odseknuté kořeny. Způsob odseknutí kořenů ukazuje, že zub nebyl v té době v čelisti. Kulturní vrstva 3, III
H SUd. Inv. č. II, I: I. 3. Grubgraben. Equus gennanicus. M2 a M3 sin. z jednoho jedince. Pohled na skusnou plo
chu a pohled z boku na odseknuté kořeny, které byly odseknuté v různé výšce, ledy ne pouze najeden úder. Kul
turní vrstva 2/3, I H Nord. lnv. Č. 37, I: I. 4. Grubgraben. Equus gennanicus. MI.2 sin. Morfologie koruny zubu
odpovídá zubu inv. Č. 27. Kulturní vrstva 3/4, III i N/Ost. lnv. Č. 30, I: I. 5. Grubgraben. Equus gennanicus. P3.4
sin. Pohled na skusnou plochu. Kulturní vrstva 3, III F Ost. lnv. Č. 38, I: I. 6. Grubgraben. Equus germanicus. 
M 1.2 sin. Pohled na skusnou plochu, odseknuré kořeny. Kulturní vrstva 3, 1lI F Ost. Inv. č. 39, I: 1.7. Grubgraben.
Equus germanicus. p3.4 sin. Pohled na skusnou plochu a pohled z boku na odseknuté kořeny. Jedná se o velkou
výjimku, kterou jsem ještě li zubů svrchní čelisti nikdy nepozoroval. Kulturní vrstva 3, III G West. lnv. Č. 35, I: I.
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Tab. I. Grubgraben. Kulturschichte 3 und 4, die zweiten oberen Prarnolaren, Abrasionsstufe I, Zahnmal3e.
Tab. I. Grubgraben. Kulturní vrstvy 3 a 4, rozměry druhých svrchních prernolárů koní, abrazní stupeň 1.

Grubgraben I 1
,

Zahn p2 dex sin dex dex dex sin n Variations- x Ibreite I
Schicht 3 3 3/4 3 3 4

I
I ,
, ,

Inv.No. 3
I

11 I 45
!

56 98 112 i I
Hčhe des Zahns I

i
, i I

I ,
50

I
62 54 49 58

I
58

ohne Wurzeln I i
,

I ___.J

Zahnliinge 37,0 I 38,51 41,5 : 39,6 I 38,3 ~ 5 37,0 - 41,5 I 38,881, :
I I I

Zahnbreite 24,7 27,8 25,7 25,1 25,1 5 1 24,7 - 27,8 I 25,68

Liinge des 5,8 5,2 6,9 5,7 4,4 4,0 6 4,0 - 6,9 5,33 I
Mesostyls I

Liinge des : IParastyls 1
Uinge des 8,6 9,8 10,1 9,1 10,1 11,1 6 8,6-11,1 9,80
Protocons
Liinge d. vorderen ITeilsdes iProtocons
Liinge d. hinteren
Teils des

I'Protocons
Breite des
Isthmus 1
GroBte Breite am

5 O ! I
I Ihinteren Teil des I 4,9 6,1 5,1 4,7 4,8 6 ! 4,7-6,1 5,10

Protocons , I

Entfernung I r-;-
I I I 3,081

Hypocon-hinterer 2,2 3,4 3,2 I 2,8 3,7 6 2,2 - 3,7
Teil des Protocons I i
Liinge des I 4,1 I 3,5 4,5 3,4 I 4,0 3,0 6 3,0 - 4,5 3,751Sporns I '
GroBte Liinge der 14,5 15,0 I 17,2 15,3 15,9 5 14,5 -17,2 I 15,581
Fossa lunata ant. I 1

GroBteLiinge der 13,6 14,8 15,6 14,4 14,9 15,71 6 13,6-15,7 : 14,831
Fossa lunata post. ,
Fossa lunata ant.- 2 1 2 2 2 2 6 1 - 2 11,83 I
Zahl der Falten 1
Fossa lunata post.- 2 2 1 1 2 1 6 1 - 2 1,50
Zahl der Falten

Menschhand zersplittert. Weitere Funde: Phalanx I (2), Phalanx II (I), Patella (1), Wirbel
(I), Astragalus (3), Calcaneus (2), weitere Carpal- und Tarsalknochen (2). Nur diese letz
ten Knochen waren ganz.
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Aus der Zusammensetzung aller Funde geht hervor, daB an die Fundstelle ganze Kor
per der gejagten Pferde gebracht wurden. Fast alle Knochen des Skeletts haben als
Rohstoff fi.ir irgendeine Verarbeitung oder momentanen Gebrauch gedient. Das, was in der
Kulturschicht geblieben war, ist nur ein geringer Rest aller Knochen der gejagten Tiere.

Anzahl der gejagten Pferde

Die Anzahl der gejagten Pferde unterscheidet sich in einzelnen Kulturschichten we
sentlich. Als die Hauptfundschicht konnen wir KS 3 betrachten, im Hintergrund steht
KS 2, die anderen sind schon nur mit vereinzelten Funden vertreten. Weil ich vermute,
daB die Kulturschichten 2-4 eine bestimmte Ganzheit bilden, welche zeitlich von KS 1
und KS 5 verschieden ist, gebe ich alle Funde aus den Kulturschichten 2-4 zusammen.

Selbstverstandlich alle Nummern bezeichnen nur die minirnale Anzahl der Individuen
(MNI), die reale Anzahl wird ganz gewiB hoher sein. Die Berechnung der Individue
nanzahl stUtzt sich nur auf die Anzahl der Zahne. Zuerst fUhren wir die Anzahl der Kno
chen ohne Riicksicht auf ihre Erhaltung ano

Kulturschicht Anzahl der Knochen %

I I 0,22
1/2 2 0,45
2 50 11,38

2/3 19 4,32
3 322 73,34

3/4 41 9,33
4 4 0,91

Die Ubersicht stellt gut die Menge der gejagten Tiere (nicht in der absoluten Anzahl)
dar, welche vielleicht (es handelt sich nicht um alle Funde aus den KS) in der Beziehung
zur Lange des Aufenhaltes der Jager und zu der Mitgliederzahl ist. Aus dem Schichten
komplex stammen 438 Knochenstucke, das ist 99,7 % aller Funde.

Wie verlief der ProzeB der Besiedlung dieser Fundstelle? Die Kulturschicht 4 zeigt
auf einen sehr kurzfristigen Aufenthalt einer relativ kleinen Anzahl der Jager. Die Kultur
schicht 3 bedeutet dagegen den langsten Aufenthalt und wahrscheinlich auch die grčíšte
Menge der Menschen. Es handelte sich in dieser Zeit offensichtlich urn optimale Bedin
gungen fíír den Aufenthalt der Jager. Die Kulturschicht 2 bedeutet schon eine erhebliche
VerkUrzung der Lange des Aufenthaltes, welche wir in den Zusammenhang mit der An
zahl der Jager in der Horde geben konnen. Wir konnen verrnuten, daB die Klima- oder
Jagdbedingungen, kann sein auch beide, sich so verschlechtert haben, dass eine wesentli
che Herabsetzung der Menschenanzahl verursacht wurde. Die Kulturschicht 1 zeigt dann
dasselbe wie die Kulturschicht 4, also nur kurzfristigen Aufenthalt. Wir setzen voraus,
daB die Menge der Fauna treu alle Veranderungen der darnaligen Jagdhorde registriert.

In den einzelnen Kulturschichten, ohne RUcksicht auf das Alter der Tiere, konnen wir
diese Individuenzahl (MNI) beobachten.

Kulturschicht MNI %

I I 3,22
2 I 3,22

2/3 6 19,35
3 21 67,74

3/4 I 3,22
4 I 3,22
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Die Gesamtzahl der gejagten Tiere im Schichtenkomplex 2-4 ist 31, am meisten in
KS 3. Zu den jungen Tieren gehčren nur 3-4 Individuen, also relativ wenig.

Fl a c h e n ve r te i l u n g der Knochen

Alle Knochenfunde wurden schon bei der Gelandeforschung nicht nur mit der Nummer
der Kulturschicht, sondern auch mit dem zugehorigen Quadrat und mit der Lokation in
der Flache bezeichnet. Wir konnen also alle Funde in den Grundriss einzeichnen und so
die Verbreitung der einzelnen Knochen feststellen. In diesem Falle handelt es sich selbst
verstandlich nur um die Pferdefunde. Aus der Verteilung der Knochen kann man die
Verbreitung der Unter- und Oberkieferzahne, der Knochensplitter (da befinden sich auch
Knochen, welche durch die Klimawirkung zersprungen sind) und der groíšeren Knochen
fragmente des postkranialen Skeletts gut sehen. AIs Unterlage habe ich den Grundril3 der
KS 3 (Lageplan-Rasternetz) mit einzelnen Symbolen, welche mir Prof. Brandtner gesen
det hat, benutzt. Die Quadrate haben die Grolíe 2x2 m. Aus dem Standpunkt der Detail
erklarung wird es am besten sein, den erklarenden Text von Brandtner benůtzen: .Ein
Planum (2x2 m) ist, gernaf der Orientierung, in vier Quadrate (Nord, Ost, West, SUd zu
1m2) eingeteilt. Jeder Quadratmeter ist wiederum in 16 Segmente zu je 2S cm? unter
teilt, No. I in der Nordecke, No. 16 in der Sudecke, KnochenstUcke, die bereits bei der
Grabung ausgesondert oder eingezeichnet wurden, bekamen eine Nurnmer (z, Bsp. II
G n 3/7, KS 3, weil das Fragment quer Uber der Teillinie lag). Bei der hohen Anzahl von
Knochen, Steinen, Artefakten und Abfallmaterial, die wie in einer Brekzie mit Kalzium
karbonatkonkretionen verbacken war, die bis Zl! 20 cm dick sein konnte, ware eine drei
dimensionale Einmaíiung Stuck fur Stuck aus rein finanziellen Grunden unmoglich und
auch irrational gewesen.

Die Hauptmasse der zerschlagenen Knochen wurde daher "en block" gehoben und Uber
Sieben ausgewaschen. Daraus wurden dann erst die meisten Pferdeknochen und Mam
mutsplitter aussortiert (wie auch verstreute Absplisse), wobei oft noch eine Nachbehand
lung mit schwacher Salzsaure notig war, urn die Kalkkonkretionen zu entfernen".

Abb. I stellt die Zerstreung aller Knochen in KS 2 dar. Irgendeine Konzentration auf
einen oder mehrere Platze ist nicht ersichtlich. Alle Knochen sin regellos zerstreut.

Abb. 2 zeigt alle Funde aus KS 3 und KS 4 und dann auch aus den Ubergangshorizon
ten KS 2/3 und KS 3/4.

KS 3: Die Funde der gespalltenen Knochen sarnmeln sich eindeutig vor allem in die
Quadrate IIIIH, IV/G, IV/F und IV/E. Diese Flache bildet ein von West nach Ost gestreck
tes Oval, es handelt sich offenbar urn den Mittelpunkt des Lagers, in welchem es zur
Knochenbearbeitung kam. Weitere jedoch kleinere ahnliche Flache konnen wir auch in
anderen Platzen des Lagers annehmen.

KS 4: Wenige Funde. Es scheint, dass sie die oben angefuhrte Flache nachbilden. Re
lativ haufig sind im Quadrat IV/K.

Aus der Ausbreitung der Knochen ist evident, dal3 sich Funde des osteologischen Ma
terials aus den Kulturschichten KS 2, KS 3 und KS 4 fast immer auf die gleichen Platze
konzentrieren (sieh Abb. I und 2). Das konnte bedeuten, dal3 es sich um ununtergebro
chenen Aufenthalt in diesem Lager wahrend der Bildung der drei Kulturschichten han
deln konnte. Wir konnen nicht ausschliel3en, dass dUnne Lčlšschichten, welche auf
einigen Stellen die Kulturschichten getrennt haben, nicht aolischer, sondern anthropoge
ner Herkunft waren. Es kann sein, dal3 die Knochen von den frisch geschlachteten Tieren
grol3e Mengen verschiedener Insekten anlockten, welche die Menschen belastigt haben.
Auf diese Moglichkeit weist auch die relativ gute Erhaltung der meisten Knochen, welche
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Tab. 2. Grubgraben. Kulturschichte 3 und 3/4, die zweiten oberen Pramolaren, Abrasionsstufe II, Zahma13e.
Tab. 2. Grubgraben. Kulturní vrstvy 3 a 3/4, rozměry druhých svrchních premolárů koní, abrazní stupeň II.

Grubgraben

Zahn p2 sin dex sin dex n Variations- x
breite

Schicht 3 3 3/4 3

Inv.No. 4 40 48 49

Hohe des Zahns 45 44 40 47
ohne Wurzeln

Zahnlánqe 36,7 39,2 2 36,7 - 39,2

Zahnbreite 25,6 24,3 25,8 25,5 4 24,3 - 25,8 25,30

Lange des 6,1 5,0 6,2 3 5,0 - 6,2
Mesostyls

Lange des 6,1 1
Parastyls

Lánqe des 9,0 7,4 9,1 9,1 4 7,4 - 9,1 8,65
Protocons

Lange d. vorderen
Teils des
Protocons
Lange d. hinteren
Teils des
Protocons
Breite des
Isthmus
GroBte Breite am
hinteren Teil des 5,0 4,6 4,7 4,8 4 4,6 - 5,0 4,77Protocons
Enrfernung
Hypocon-hinterer 3,0 2,2 2,0 2,8 4 2,0 - 3,0 2,50
Teil des Protocons
Lange des 3,8 2,6 2,7 4,0 4 2,6 - 4,0 3,27
Sporns

GroBte Lange der 16,4 15,2 16,0 15,0 4 15,0-16,4 15,65
Fossa lunata ant.
GroBte Lange der 13,7 13,5 14,3 3 13,5 - 14,3
Fossa lunata post.

Fossa lunata ant.- 1 2 3
I

3 4 1 - 4 2,25Zahl der Falten

Fossa lunata post.- 1 1 2 2 4 1 - 4 1,50
Zahl der Falten
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eine schnelle Bedeckung mit dem Sediment voraussetzt. Die geologische Beobachtung
sagt jedoch etwas anderes. Die basalen Kulturschichten, insbesondere die KS 4, reichen
tief in die machtigen Lossablagerungen an der Ostflanke des Heiligenstein's hinein und
waren vermutlich dort im Windschatten konzentriert. Die KS 3 i.iberlagert diese und
riickt dabei mit ihrem Zentrum ostlich des Hohlweges, wo die KS 4 allmahlich auskeilt.
Die darauffolgende KS 2, wie auch die KS 1 verlagern sich noch weiter nach Osten, wo
sie deutlich voneinander getrennt sind. Jede Kulturstrate ist in sich deutlich charakteri
siert (breifliche Mittelung vom Brandtner, 24. Juli 2000).

Beschreibung der Pferde

In diesem Kapitel beschaftige ich mích mit den Ober- und Unterkieferzahnen. Hin
sichtlich der kurzen Zeitdauer zwischen den einzelnen Kulturschichten bearbeite ich alle
Funde als eine Ganzheit. In den metrischen Tabellen sind jedoch die Funde nach einzel
nen Kulturschichten abgeteilt. Alle Zahne waren gleichzeitig mit vorlaufigen Inventar
nummern bezeichnet, sodaB in der Zukunft ihre Identifizierung mčglich ist.

Bei den Zahnen messe ich nicht nur die Lange und Breite der Zahnkrone (alle Malše
immer ohne Zementbelag, welcher manchmal fehlt und darum ist es besser ihn nicht zu
messen), sondern auch alle wesentlichen DetailmaBe der Kauflache. Angesichts dessen,
dass sich alle MaBe im Laufe der Zahnabrasion andern, teile ich die Zahne nach dem
Alter der Tiere (nach der Zahnlange) in drei Abrasionsstufen (I, II, III, die letzte Stufe III
ist am meisten abradiert). Wenn dies nicht beriícksichtigt wird, sind fast alle metrischen
Angaben wertlos. Das betrifft auch der Lange und Breite des Zahns, soweit nicht ange
geben ist, ob die Mafie mit oder ohne Zementbelag genommen wurden. FUr eine nahere
Erkennung der innerartlichen Variabilitat und letzendlich auch der Variabilitat der eizel
nen Arten, ist diese Einteilung nach dem Alter, welches der Zahnlange entspricht, erfor
derlich. Dasselbe bezieht sich auch auf die Morphologie der Kauflache, welche im Laufe
der Zahnabrasion ebenfalls ziemlich erhebliche Veranderungen aufweist.

Bei den Abrasionsstufen messe ich die Zahnhohe ohne Wurzeln. Die Tabelle der Lan
gen der drei Abrasionsstufen habe ich schon in meinen vorrigen Veroffentlichungen pu
bliziert, weil jedoch diese Publikationen nicht immer erreichbar sind und in der letzten Zeit
ist es noch zur Erganzung gekommen, gebe ich nochmals die Bereiche der einzelnen
Abrasionsstufen (in mm) wieder.

Abrasionsstufe II III
p2 63-50 49-40 35-20 
p3.4 81-68 67-49 48-16 
Ml.2 99-72 71-52 42- 
M3 82-70 69-52 51-23 

P2 55-41 40-28 28-22 
P3.4 88-57 56-40 28-25 
Mu 74-60 58-46 45-18 
M3 70-58 55-39 37-30 

Was das Alter der Pferde betrifft, finden wir in den Kulturschichten wie ganz junge so
auch sehr alte Tiere. Z. Bsp. die Zahne des Oberkiefers (MI, M2, M3, Inv. No. 2) sind ex
trem abgekaut und van einem sehr altem Individuum herstammend. Das betrifft auch das
Pars incisiva eines Hengstes (lnv. No. 21) mit stark abgekauten Schneidezahnen. Daneben
eine ganze Reihe der Milchzahne gefunden wurde. Die Pferdejagd hat sich also nicht auf
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Tab. 3. Grubgraben. Kulturschicht 3, die dritten und vierten oberen Pramolaren, Abrasionsstufe I, ZahnmaJ3e,
die unterstrichenen Zahne gehoren der Gruppe kleiner Pferde.

Tab. 3. Grubgraben. Kulturní vrstva 3, rozměry třetích a čtvrtých svrchních premolárů koní, abrazní stupeň I.
Podškrtnuté zuby patří skupině koní malých rozměrů.

Grubgraben
sin dex dex dex dex dex sin dex dex

Zahn pl, .• p3 .• P' P' P' P' P'" P' P' n Variations- i- - - - breite

Schichl 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Inv.No. 5 8 23 23 56 56 88 90 41

Hoha des Zahns 76 70 77 80 68 68 min. 75 56
ohne Wurzeln 67
Zahnliinge 28,7 30,9 27,1 31,1 28,8 29,4 29,5 30,8 8 27,1 - 30,9 29,54

Zahnbrelte 24,5 26,9 24,4 27,1 25,1 27,1 28,2 27,0 8 24,4 - 28,2 26,29

Liinge des 3,8 4,8 4,3 5,3 2,2 3,9 5,3 7 2,2 - 5,3 4,23
Mesostyls

Liinge des 5,9 4,7 6,0 3,7 5,2 6,6 6 3,7 - 6,6 5,35
Parastyls

Uinge des ca 14,2 13,7 13,2 12,4 13,5 13,1 16,6 12,5 9 12,4 -16,6 13,80
Protocons 15
Uinge d. vorderen
Tells des 4,6 5,0 5,2 5,1 4,3 3,2 6,8 2,7 8 3,2 - 6,8 4,61
Protocons
Liinge d. hlnleren

7,5 6,7 6,2 5,2 6,9 7,6 7,1 7,5 8 5,2 - 7,6 6,84Tells des
Protocons
Brei!e des 2,1 2,0 1,8 2,1 2,3 2,3 2,7 2,3 8 1,8 -2,7 2,20Isthmus
GroBte Brelte am
hlnteren Teil des 4,1 5,3 3,6 5,1 4,7 3,9 5,5 5,2 8 3,6 - 5,5 4,67Protocons
Entfernung
Hypocon-hlnterer 3,8 4,1 3,5 2,4 5,2 3,1 4,0 2,8 2,5 9 2,4 - 5,2 3,49
Tell des Protocons
Liinge des 4,8 4,5 3,3 5,0 2,8 5,9 4,4 3,5 8 2,8 - 5,9 4,27
Sporns

GroBte Liinge der 16,4 14,4 16,0 14,5 15,1 14,3 14,9 7 14,3 - 16,4 15,09
Fossa lunata ant.
GroBte Liinge der 13,4 13,0 13,5 13,0 14,9 12,0 12,8 7 12,0 -14,9 13,23
Fossa lunata post.

Fossa lunata ant.- 3 2 2 2 3 2 6 2 - 3 2,33
Zahl der Falten

Fossa lunata post.- 2 2 1 1 2 2 2 7 1 - 2 1,71
Zahl der Falten

irgendeine Altersstufe konzentriert, die Pferde wurden ohne Beachtung des Alters oder
des Geschlechtes gejagt.

Obere Dauerzahne

Metrische Charakteristik
Zum Studium haben wir 14 verschieden erthaltene Oberkiefer mit Zahnen, weiter

35 lose Zahne, davon 17 Prarnolaren und 18 Molaren. Alle MaJ3e in mm,
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Tab. 4. Grubgraben. Kulturschicht 3, die dritten und vierten Pramolaren, Abrasionsstufe II und III. ZahmaBe,
die unterstrichenen Zahne gehi:iren der Gruppe kleiner Pferde.

Tab. 4. Grubgraben. Kulturní vrstva 3, rozměry třetích a čtvrtých svrchních premolárů koní, abrazní stupeň II
a III. Podškrtnuté zuby patří skupině koní malých rozměrů.

Grubgraben Abrasionsstufe II III

Zahn dex sin sin sin sin n Variations- i
I

dex dex
P'" P'" P" p' P'" breite p' P'"

Schlcht 3 3 3 3 3
1

3 3
1 ,

Inv.No. 15 35 41 97 44 ,
11121 i 86I I,

Héhe des Zahns 57 ca 66 54 44 50 29
ohne Wurzeln 60

Zahnliinge 27,8 29,4 29,8 27,7 32,0 5 27,7-32,0 29,34 27,9

Zahnbreite 28,3 30,8 28,3 28,4 4 28,3-30,8 28,95 23,0 ca
25

Liinge des 5,3 5,7 4,6 6,1 4 4,6-6,1 5,42 4,3 5,6
Mesostyls

Liinge des 5,7 3,7 5,9 5,9 6,6 5 3,7-6,6 5,56 6,4
Parastyls

Liinge des 11,5 15,2 13,1 13,9 4 11,5-15,2 13,42 11,8
Protocons
Liinge d. hinteren
Teils des 3,4 5,2 3,4 3,3 4 3,3-5,2 3,82 3,1
Protocons
Uinge d. vorderen I

I
Teils des 6,1 7,6 7,8 8,8 4 6,1-8,8 7,57 I 6,7 7,0
Protocons
Breite des
Isthmus 2,0 2,4 1,9 1,8 4 1,8-2,4 2,02 2,0 2,5

Gró&te Breite am
hinteren Teil des 4,8 5,1 4,6 5,0 4 4,6-5,1 I 3,7Protocons 4,87 ti 4,8
Entfernung

2,95 113,3
I

Hypocon-hinterer 2,6 3,0 3,2 3,0 4 2,6-3,2 2,7 I
Teil des Protocons I II
Liinge des ,

4,3 3,8 3,2 2,8 2,8 I 5 2,8-4,3 I 3,38 3,4 I 2,9Sporns ,
,GroBte Liinge der 13,3 15,3 13,7 13,4 18,3 5 13,3-18,3 14,78 14,4 I
Fossa lunata ant.
GroBte Liinge der 11,9 12,6 13,0 11,6 12,6 5 11,6-13,0 12,34 11,1 13,6
Fossa lunata post.

[Fossa lunata ant.- 3 4 2 3 2 5 2-4 2,80 3 3
IZahl der Falten

Fossa lunata post.- 1 2 1 1 2 5 1-2 1,40 2 1
Zahl der Falten

Der zweite obere Pramolar

Abrasionsstufe I
Die Lange der Kauflache aller Zahne bewegt sich zwischen 37,0-41,5 (Mittelwert

38,88), die Breite zwischen 24,7-27,8 (25,68). Relativ grot3e Lange des Mesostyls
4,0-6,9 (5,33) und des Protocons 8,6-11,1 (9,80). Der Sporn irnmer anwesend und relativ
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lang 3,0-4,5 (3,75). Innere Wande der beiden Fossae sind mittelgewellt, die Anzahl der
Falten zwischen 1-2. Andere MaBe sieh Tab. No. l.

Abrasionsstufe II
Variationsbreite der Kauflachenlange zwischen 24,3-25,8 (25,3), Lange des Proto

cons 7,4-9,1 (8,65). Zum Unterschied von der vorrigen Abrasion sind die MaBe sehr
verkleinert. Der Sporn immer anwesend 2,6-4,6 (3,27). Die Anzahl der Falten auf der in
neren Wand der beiden Fossae steigert sich, bei Fossa lunata ant. 1-4 Falten, bei Fossa
lunata post. ebenfalls 1-4 Falten, aber der Mittelwert ist wesentlich niedriger und zwar
nur 1,50. Andere MaBe siehe Tab. No. 2.

Abrasionsstufe III
Kein Zahn.

Der dritte und der vierte obere Pramolar

Abrasionsstufe I
Groíšte Lange der Kauflache 27,1-30,9 (29,54), groíšte Breite 24,4-28,2 (26,29). Lange

des Mesostyls zwischen 2,2 (aufsergewohnlichvereinzeltes MaB) - 5,3 (4,23). Lange des
Parastyls 3,7 (aufšergewohnlich vereinzeltes MaB von demselben Zahn wie bei dem Me
sostyl) - 6,6 (5,35). Lange des Protocons 12,4-16,6 (13,80), Breite des Isthmus 1,8-2,7
(2,20). Die Entfemung Hypocon und hintere Teil des Protocons 2,4-5,2 (3,41), Lange
des Sporns (immer anwesend) 2,8-5,9 (4,27). Anzahl der Falten auf der inneren Wand
der Fossa lunata ant. 2-3 (2,33), der Fossa lunata post. 1-2 (1,71). Alle andere MaBe sieh
Tab. No. 3.

Abrasionsstufe II
Variationsbreite der groíšten Langen der Kauflache 27,7-32,0 (29,34), der groíiten

Breiten 28,3-30,8 (28,95). Lange des Mesostyls 4,6-6,1 (5,42), Lange des Parastyls
3,7-6,6 (5,56). Protocon ist relativ lang 11,5-15,2 (13,42). Sporn bei allen Zahnen mit
der Lange 2,8-4,3 (3,38). Zum Unterschied der Abrasionsstufe I bedeutende Verkleine
rung. Die inneren Wande der Fossae immer gewellt, bei Fossa lunata ant. 2-4 Falten
(2,80), bei Fossa lunata post. 1-2 Falten (1,40). Andere Malše sieh Tab. No. 4.

Abrasionsstufe III
Nur zwei Zahne. Die MaGe in Tab. No. 4.

Der erste und der zweiteobere Molar

Abrasionsstufe I
Die gróGte Lange der Kauflache 25,2-28,4 (26,71), die gróGte Breite 22,2-27,7 (25,26).

Lange des Mesostyls 3,5-4,3 (3,79), des Parastyls 3,4-4,3 (3,91). Alle MaGe sind um
etwas kleiner als bei den vorangehenden Prarnolaren. Das betrifft nicht die Lange des
Protocons, die MaGe sind im groBen und ganzen dieselben, gegebenfalls um etwas gro
Ber 11,5-14,8 (13,64). Die Breite des Isthmus 1,7-2,9 (2,31), die Entfernung Hypocon
der hintere Teil des Protocons 1,3-2,2 (1,74). Der Sporn immer anwesend, die Lange 1,0
(Ausnahmefall) - 4,3 (2,47). Innere Wand der beiden Fossae immer gewellt, bei Fossa
lunata ant. 2-3 Falten (2,78), bei Fossa lunata post. 1-2 Falten (1,22). Andere MaGe sieh
Tab. No. 5.
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Tab. 5. Grubgraben. Kulturschicht 3, die ersten und zweiten Molaren, Abrasionsstufe I, ZahmaBe, die unterstri
chenen Zahne gehiiren der Gruppe kleiner Pferde.

Tab. 5. Grubgraben. Kulturní vrstva 3, rozměry prvních a druhých svrchních molárů koní, abrazní stupeň I.
Podškrtnuté zuby patří skupině koní malých rozměrů.

Grubgraben

!dex dex dex sin sin dex dex dex dex dex
Zahn M' M' M' M' M' M' M' M' M' M n Variations- x- - - - - - breite

Schicht 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 I
Inv.No. 6 23 23 25 25 56 56 90 90 107

Hčhe des Zahns 74 75 76 73 71 68 79 71 72 79
ohne Wurzeln

Zahnliinge 26,2 26,7 27,4 25,7 26,1 26,8 27,9 25,2 26,7 28,4 10 25,2 - 28,4 26,71

Zahnbreite 25,5 26,5 24,4 25,1 22,2 26,4 25,2 27,7 26,6 23,2 10 22,2 - 27,7 25,28

Liinge des 3,8 3,6 3,5 3,8 4,0 3,5 3,5 4,1 4,3 9 3,5 -4,3 3,79
Mesostyls

Liinge des 3,6 4,1 3,5 4,3 4,3 3,4 4,1 4,0 8 3,4 -4,3 3,91
Parastyls

Liinge des 14,5 14,9 15,0 ca 11,8 12,8 13,0 14,1 14,8 14,0 10 11,5 -14,8 13,641
Protocons 11,5
Uínge d. vorderen 
Teils des 5,1 3,9 4,9 2,8 3,1 3,4 3,6 4,5 4,9 5,5 10 2,8 - 5,5 4,17
Protocons
Liinge d. hinteren

6,5 8,6 7,9 6,7 6,7 6,9 6,8 6,7 7,2 6,8 10 6,5 - 8,6 7,08Teils des
Protocons
Breite des 2,9 2,4 2,2 2,0 2,0 2,5 2,6 2,9 2,7 1,7 10 1,7 - 2,9 2,31Isthmus
GrčBte Breite am

I 14,34
Ihinteren Teil des

Protocons 3,5 5,1 4,6 4,9 3,7 4,6 I 4,0 5,4 4,6 3,0 10 3,0 - 5,4

Entfernung
Hypocon-hinterer 1,3 1,5 1,9 2,1 1,4 2,2 1,8 2,0 1,9 1,3 10 1,3 - 2,2 1,74
Tail des Protocons
Liinge des 4,3 3,2 2,8 2,8 1,8 2,6 2,3 2,2 1,0 1,7 10 1,0 - 4,3 2,47
Sporns

GrčBte Liinge der 13,4 14,6 13,8 12,9 12,6 14,0 13,8 13,8 12,3 13,5 10 12,3 -14,6 13,47
Fossa lunata ant.
GroBte Liinge der 11,4 11,4 12,2 10,4 9,3 11,4 11,7 11,0 10,7 13,4 10 9,3 -13,4 11,29
Fossa lunata pos!.

Fossa lunata ant.- 2 3 3 3 3 3 3 2 3 9 2-3 2,78
Zahl der Falten

Fossa lunata pos!.- 2 1 1 1 1 1 2 1 1 9 1 -2 1,22
Zahl der Falten

Abrasionsstufe II
Wahrend sich die Lange der Zahne im Vergleich mit der Abrasionsstufe I verkleinert

24,2-29,5 (26,27), die Breite nimmt dagegen zu 25,3-28,1 (26,72). Die Lange des Meso
styls 2,0 (Ausnahmefall) - 6,1 (4,08) und des Parastyls 3,3 (Ausnahmefall, derselbe Zahn
wie bei dem Parastyl) - 5,1 (4,40) wird hčher, Die Lange des Protocons 11,4-15,6
(13,86), die Breite des Isthmus 1,8-3,0 (2,17), die Entfernung zwischen dem Hypocon
und dem hinterem Teil des Protocons 0-2,9 (1,59). lm Unterschied zu der Abrasionsstufe
I ist es nun zu ihrer wesentlichen Verkiirzung gekommen. Die Wellung der inneren Wand
der Fossa lunata ant. 1-4 Falten (2,62), der Fossa lunata post. 1-2 Falten (1,50). Andere
Mal3e sieh Tab. No. 6.
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Abrasionsstufe III
Wahrend der Zahnabrasion kommt es zur weiteren Verkleinerung der grolšten Lange

21,9-30,3 (26,67) und in kleinerem Ausmaf auch der Breite 24,8-30,6 (26,52). Die Lange
des Mesostyls 3,6-5,6 (4,71) und des Parastyls wachst 3,6-6,9 (4,53). Dagegen wird die
Lange des Protocons kleiner 11,5-15,7 (13,06), die Breite des lsthmus vergrčlšert sich
2,1-3,7 (2,67), wahrend die Lange des Spoms wesentlich sinkt. Bei der Halfte der Zahne
fehlt sie schon. Die MaBe sind 0-2,9 (0,97). Auch die Anzahl der Falten auf den inneren
Wanden der Fossae wird kleiner, bei Fossa lunata ant. 1-3 (1,50), bei Fossa lunata post.
0-2 (0,83) Drei Zahne haben bei Fossa lunata post. schon keine Falten. Andere MaBe
sieh Tab. No. 7.

Der dritte obere Molar

Abrasionsstufe l
Nur drei Zahne, die MaBe siehe Tab. No. 8.

Abrasionsstufe II
Nur zwei Zahne, die MaBe siehe Tab. No. 8.

Abrasionsstufe III
Die grčllte Zahnlange bewegt sich zwischen 25,6-29,7 (28,62), die grofšte Breite

zwischen 21,9-24,3 (23,42). Beide MaBe sind wesentlich groíler als bei der Abrasions
stufe I. Die Lange des Protocons 12,9-15,8 (14,62), die Breite des lsthmus 1,8-3,0 (2,27),
die Erntfemung zwischen dem Hypocon und dem hinteren Teil des Protocons 0,6-1,9
(1,27). Spom anwesend nur bei der Halfte der Zahne, die MaBe 0-1,7 (0,70). Die Anzahl
der Falten auf der inneren Wand der Fossa lunata ant. 0-2 (1,25) und der Fossa lunata
post. 0-1 (0,75). Andere MaBe sieh Tab. No. 8.

Zusammenfassung: Die Maíše aller Oberkieferzahne sind nicht im Laufe der Abrasion
der Kauflache konstant, sie andern sich fortwahrend, Einige MaBe werden grčíšer, einige
kleiner. Die Geschwindigkeit dieser metrischen Veranderungen ist keineswegs immer die
gleiche, sie andert sich im Laufe der Abrasion. Das betrifft nicht nur die wichtigsten MaBe
sondern auch die DetailmaBe. Verschiedene Art und verschiedene Schnelligkeit der met
rischen Veranderungen ist bei den Pferdezahnen von Grubgraben keine Ausnahme, ich
konnte sie schon bei anderen Lokalitaten feststellen. Was jedoch wichtig ist, man kann
diese metrischen Veranderungen von einem bestimmten Zahn auf andere verallgemei
nern.

Bei dem Studium der ZahnmaBe konnten wir sofort eine wichtige Tatsache registrie
ren. Die MaBe der Zahne zerfallen nach der Grolše in zwei Gruppen, in eine Gruppe rela
tiv kleiner Zahne und in eine Gruppe relativ grofšerer Zahne. Es handelt sich immer um
die Zahne aus der KS 3. Markant konnen wir diesen metrischen Unterschied z. B. bei M3
(lnv. No. 23) und bei Ml und M2 (lnv. No. 2, 6, 16,25,64,90,97) sehen. Alle diese Zahne
gehoren in die Gruppe der kleinen Mafše. Was die Prarnolaren betrifft, dieser Unterschied
ist nicht so ausdrucksvoll wie bei den Molaren. Vielleicht nur bei der Abrasionsstufe II
(P3,4 , lny. No. 15, 97) ist es mčglich einen Unterschied noch zu beobachten, aber bei der
Abrasionsstufe list es schon unmoglich zu sagen, in welche Gruppe der oder jener Zahn
gehort. Das betrifft aller Zahne pz und zwar ohne Abrasionsunterschied.

Selbstverstandlich handelt es sich immer um dieselbe Pferdeart, nur um verschiedene
Populationen, welche ursprlinglich gesondert in verschiedenen Gebieten gelebt haben.
Das zeigt auf die Migrationen dieser Art in den Raum Grubgraben, es handelt sich also
nicht um eine Palaopopulation, sondem wenigstens um zwei aus verschiedenen Gebieten
Europas.
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Tab. 6. Grubgraben. Kulturschichte 2/3 und 3, die ersten und zweiten oberen Molaren, Abrasionsstufe II,
ZahmaBe, die unterstrichenen Zahne gehoren der Gruppe kleiner Pferde.

Tab. 6. Grubgraben. Kulturní vrstvy 2/3 a 3, rozměry prvních a druhých svrchních molárů, abrazní stupeň II.
Podškrtnuté zuby patří skupině koní malých rozměrů.

Grubgraben I
sin I dex I ! !dex dex I dex dex dex sin I

Zahn M' M' MU M'·' M'·' M' M' M' n Variations- x
- - - - - breile

Schicht 3 3 3 2/3 3 3 3 3

Inv.No. 16 16 53 64 87 97 97 14

Hohedes Zahns 62 53 55 49 55 52 48 46
ohne Wurzeln

Zahnllinge 25,6 24,5 28,4 25,7 27,1 24,2 25,2 29,5 8 24,2-29,5 26,27

Zahnbreite 25,3 26,6 27,0 26,6 28,1 25,1 27,2 27,9 8 25,3-28,1 26,72

Uinge des 3,9 3,7 4,7 2,0 6,1 5 2,0-6,1 4,08
Mesostyls

Llinge des 4,0 4,9 3,3 3,9 5,9 5 3,3-5,9 4,40
Parastyls

Liinge des 13,1 12,4 15,6 13,4 14,8 15,0 15,2 11,4 8 11,4-15,6 13,86
Protocons
Uinge d. vorderen
Teils des 3,9 3,2 3,9 4,5 5,7 4,9 5,2 3,0 8 3,0-5,7 4,29
Protocons
Llinged. hinteren

I
I

Teils des 7,4 7,1 8,7 I 6,8 6,8 8,1 8,2 6,1 8 6,1-8,7 7,40
Prolocons I I

Breite des 1,8 2,1 3,0 I 2,1 , 2,3 2,0 I 1,8 2,3 8 11,8-3,0 I 217 I
Isthmus I I' I
GroBte Breile am

I
!

Ihinleren Teil des 4,9 5,1 4,8 4,7 4,6 4,1 4,3 4,7 8 4,1-5,1 J 4,65Protocons
Enlfernung

I 1,7 1,3 221 8 I 1,0-2,3 ! 1 69 1Hypocon-hinterer 1,0 1,5
I

1,3 2,2 2,3 I I 'Teil des Protocons I I

1,59 IUinge des 2,0 1,7 2,7 1,8 I O O 2,9 7 0-2,9
Sporns

GroBte Liinge der 12,4 12,5 13,8 13,4 13,7 12,4 12,5 14,6 8 12,4-14,6 13,16
Fossa lunata ant. I

GroBleLiinge der 11,2 11,0 13,4 11,3 11,6 11,0 11,3 12,3 8 11,0-13,4 11,64
Fossa lunata post.

Fossa lunata ant.- 3 3 3 1 4 2 2 3 8 1-4 2,62
Zahl der Falten
Fossa lunala post.- 1 1 1 2 2 1 2 2 8 1-2 1,50
Zahl der Fallen

Morphologische Charakteristik der Zahne

Die Oberkíeferzahne

Der zweite obere Pramolar
Ohne Ri.icksicht auf die Abrasionsstufe haben alle Zahne ein verbreitetes Mesostyl, in

der Mitte meistens mit einer Vertiefung. Der Verlauf der linqualen Protoconwand ist sehr
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Tab. 7. Grubgraben. Kulturschichte 2/3 und 3, die ersten und zweiten oberen Molaren, Abrasionsstufe III,
ZahmaBe, die unterstrichenen Zahne gehoren der Gruppe kleiner Pferde.

Tab. 7. Grubgraben. Kulturní vrstvy 2/3 a 3, rozměry prvních a druhých svrchních molárů, abrazní stupeň III.
Podškrtnuté zuby patří skupině koní malých rozměrů.

Grubgraben
dex dex sin dex sin sin dex dex dex sin dex dex

Zahn M' M' M1.2 Ml.2 Ml.: M'·2 M,,2 M,,2 M'·2 MU M' M' n varlations- x
- - - - - - - breite

Schicht 3 3 3 3 3 3 2/3 3 3 3 3 3

Inv.No. 2 2 59 62 70 80 105 108 109 113 121 121

Hěhe des Zahns 23 23 34 31 30 37 42 38 27 31 45 48
ohne Wurzeln

Zahnlánqe 21,9 23,2 24,S 30,3 24,4 28,6 27,8 25,1 28,7 24,0 25,4 24,1 12 21,9-30,3 25,67

Zahnbreite 24,8 25,6 ca 28,1 25,5 26,8 30,6 25,9 27,2 27,4 25,4 24,9 12 24,8-30,6 26,52
26

Ui.nge des 4,6 4,3 5,6 4,7 5,6 4,2 4,7 5,6 3,6 4,2 10 3,6-5,6 4,71
Mesostyls
Uinge des 3,8 3,9 4,1 3,6 6,9 5,1 4,3 7 3,6-6,9 4,53
Parastyls

lange des 11,9 12,0 12,4 13,6 11,5 15,7 14,3 12,4 13,6 12,8 13,5 11 11,5-15,7 13,06
Protocons
Uinge d. vorderen 

I 4,0Telts des 2,1 3,5 3,4 3,4 3,1 5,1 4,3 2,5 3,6 5,0 11 2,1-5,1 3,64
Protocons
Uinge d. hinteren 
Teils des 6,4 5,6 6,6 5,9 7,8 6,2 8,2 7,6 6,9 7,6 6,1 6,4 12 5,6-8,2 6,77
Protocons 

Breite des 3,4 2,9 2,4 3,7 2,4 2,2 2,4 2,4 3,0 2,4 2,7 2,1 12 2,1-3,7 2,67
Isthmus
GroBte Breite am
hinteren Tel! des 5,4 5,1 5,2 5,2 4,7 4,6 3,6 4,9 5,0 4,6 4,5 11 3,6-5,4 4,80
Protccons
Entfernung

1,6 1,5 1,4Hypocon-hinterer 1,6 1,4 1,5 2,7 1,5 1,9 2,1 2,4 2,4 12 1,4-2,7 1,83
Tell des Protocons
Uinge des O O O 1,3 O 2,8 2,9 2,1 1,8 0,8 O O 12 0-2,9 0,97
Spoms
GrčBte Ui.nge der 11,0 11,2 11,5 10,5 14,9 13,6 11,1 14,0 10,9 12,5 12,2 11 10,5-14,9 12,13
Fossa lunata ant.
GroBte Lěnqe der 9,5 10,6 10,2 12,0 10,2 10,8 11,2 10,4 10,8 9,5 10,7 10,3 12 9,5-12,0 10,52
Fossa lunata DOSt.
Fossa lunata ant.. 1 2 2 1 1 1 3 1 1 1 2 2 12 1-3 1,50
Zahl der Falten

Fossa lunata post.- O O 1 O 1 1 2 1 1 1 1 1 12 0-2 0,83
Zahl der Falten

variabel, einmal gerade, einmal konvex. Beide Protoconende sind meistens stumpf. Die
hintere Wand des Protocons, in das Innental gewendet, ist bei allen Zahnen konvex. Das
Innental ist fast immer mittelbreit, nur bei einem Zahn war bei der Abrasionsstufe I breit.
Fast immer ist es auch mit gerader Flache beendet. Den Sporn finden wir bei allen Zah
nen (Tab. No. 9).

Der dritte und vierte obere Prarnolar
Wir haben zum Studium die Zahne aller Abrasionsstufen. Mesostyl andert sich im

Laufe der Kauflachenabrasion. Bei der Abrasionsstufe I ist es grofštenteils stumpf, bei der
Abrasionsstufe II verbreitet. Parastyl ist meist verbreitet ohne Rucksicht auf die Abra
sion. Die linquale Wand des Protocons ist bei allen Zahnen konkav, die Beendigung des
Protocons fast immer stumpf, der hintere in das Innental gewendete Teil auíšer einem
Zahn konvex. Das lnnental ist fast immer mittelbreit und mit einer geraden Flache been
det. Der Sporn ist bei allen Zahnen anwesend.

Zusammenfassung der wichtigsten morphologischen Merkmale bei den Pramolaren:
Mesostyl verbreitet oder stumpf, Parastyl immer verbreitet, die liquale Wand des Proto-

189



Tab. 8. Grubgraben. Kulturschichte 2 und 3, die dritten oberen Molaren, Abrasionsstufe I, II und III. ZahnmaBe.
Tab. 8. Grubgraben. Kulturní vrstvy 2 a 3, rozměry třetích svrchních molárů, abrazní stupeň I, II a III.

Grubgraben Abraslonsstufe I II III

Zahn MJ dex dex dex Varlations dex sin dex dex sin dex n Variatlons- ibr.it. breite

Schicht 3 3 3 3 3 3 2 3 3

Inv.No. 23 56 68 14 74 2 81 82 120

Hohe des Zahn.
ohne Wurzeln 69 65 72 57 53 16 36 23 43

Zahnl.nge 19,7 25,4 24,6 19,7-25,4 27,8 31,0 29,6 29,7 29,6 25,6 4 25,6-29,7 28,62

Zahnbreite 20,5 20,4 20,3 20,3-20,5 22,6 24,6 24,0 23,5 24,3 21,9 4 21,9-24,3 23,42

Lang. des
Mesostyls 3,9 2,8 2,4 2,4-3,9 3,9 3,9 6,0 2,7 2

Uinge des 
Parastyls 3,5 4,6 3,3 3,3-4,6 3,9 4,5 3,9 3,9 2

Uinge des 
Protocons 12,7 12,0 14,6 12,0-14,6 14,3 15,6 14,2 15,8 12,9 4 12,9-15,8 14,62
Lange d. vorderen
Tells des

3,3 4,7 4,6 4,1 3,6 2,6-4,1 3,50Pretccons 3,7 2,6 4
Lange d. hinteren
'rens des 6,7 8,0 8,1 9,2 8,9 8,3 10,0 8,2 4 8,2-10,0 8,85reteeens
Breite des
Isthmus 2,0 1,9 1,6 1,1 3,0 1,8 2,2 2,1 4 1,8-3,0 2,27

Grol\te Brelte am
hinteren Teil des
Protocons 3,6 3,1 2,5 2,5-3,6 4,6 5,4 5,5 4,3 3,7 4,9 4 3,7-5,5 4,60

Entfernung
Hypocon-hinterer

0,7 1,3 1,4 0,7-1,4 1,5 1,7 1,0 1,9 0,6 1,6 4 0,6-1,9 1,27Teil deshotocons 
Lange des

O 1,8 1,4 O 1,7 O 1,1 4 0-1,7 0,70sporns O O O

GroBte Lange der 13,0 13,0 12,4 12,4-13,0 13,4 14,3 11,7 12,9 13,2 10,6 4 10,6-13,2 12,10Fossa lunata ant
GroBte Lang. der

11,4 12,3 11,9 12,3 11,0 12,3 4 11,0-12,3 11,87Fossa lunata post.
Fossa lunata ant.·
Zahl der Fal!en O O O O 3 2 O 2 2 1 4 0-2 1,25

Fossa lunata post.-
O 1 2 1 O 1 1 1 4 0-1 0,75Zahl der Fal!en

cons konkav, beide Enden des Protocons stumpf, der hintere in das Innental gekehre Teil
des Protocons ist konvex. Das Innetal mittelbreit, mit gerader Flache beendet. Der Sporn
ist bei allen Zahnen ohne Riicksicht auf ihre Abrasion anwesend (Tab. No. 9).

Der erste und der zweite obere Molar
AlIe Abrasionsstufen. Mesostyl ist fast bei allen Zahnen stumpf, dasselbe der Parastyl.

Die linquale Wand des Protocons ist meist konkav, beide Enden des Protocons meistens
stumpf. Der hintere in das Innental gekehrte Teil des Protocons ist grofštenteils konvex.
Das Innental ist fast immer schmal, seine Beendigung sehr variabel. Der Sporn bei der
Abrasionsstufe I immer anwesend, bei der Abrasionsstufe II ist das Verhaltnis anwe
send/abwesend 6/2, bei der Abrasionsstufe III schon 6/6. Das bedeutet, daB im Laufe der
Kauflachenabrasion schrittweise zur Spornkurzung und dann zum Verschwinden des
Spoms kommt (Tab. No. 10).
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Tab. 9. Grubgraben. Die zweiten, dritten und vierten oberen Pramolaren, Abrasionsstufe I, U und III, morpho
logische Charakteristik der Kauflache.

Tab. 9. Grubgraben. Morfologická charakteristika skusné plochy druhých, třetích a čtvrtých svrchních premo
lárů, abrazní stupeň I, U a Ul. 

Zahn p' p'" 

Abraslonsstufe I II III I II III

Mesostyl: verbreltet 6 3 2 4 1

stumpf . 6 1 1

ln der Mltte mlt Vertlefung 4 2 1 2 1

Parastyl: verbreltel 1 4 4 1

stumpf 2 1

ln der Mltte mit Vertiefung 2 2

Protocon:

Iinquale Wand: gerade 2 2

konkav 2 2 7 4 1

konvex 1

gewellt

beide Enden vom Protocon: stumpf 3 4 4 4

scharf 1 1

scharf nur 1 2 1
hlnlen

scharf nur
vorn

Der hlntere Tell ln das Innental gekehrt:

konvex 6 4 8 4 2

konkav

gewellt 1

gerade

Innental: brelt 1 2

mittelbrelt 5 4 6 3 2

schmal 1

Beendet mit der Flache: gerade 5 4 4 4 2

konkav 1

konvex 1 3

gewelll 1

Sporn: einfach 6 4 8 5 2

fehlt
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Tab. 10. Grubgraben. Die ersten, zweiten und dritten oberen Molaren, Abrasionsstufe I, II und III, morpholo
gische Charaktertistik der Kauflache,

Tab. 10. Grubgraben. Morfologická charakteristika skusné plochy prvních, druhých a třetích svrchních molárů,
abrazní stupeň I, II a III.

Zahn MU M 3

Abrasionsstufe I II III I II III

Mesostyl: verbreitet 3 1

stumpf 9 6 7 3 2 1

in der Mitte mit Vertiefung

Parastyl: verbreitet
; I1 3 1 I

stumpf 8 6

I
5 3 I 1 2 I

in der Mitte mlt Vertiefung

Protocon:

linquale Wand: gerade 2 2 1

konkav 7 5 8 3 2 4

konvex I I
I I

I
gewellt 1 2 I

beide Enden vom Protocon: stumpf 7 5 7 I 1 I 2

scharf 3 1 I 1 2

scharf nur 1 2

hinten

scharf nur 1 1

vorn

Der hintere Teil in das Innental gekehrt:

konvex 7 7 8 2 3

konkav 1

gewelit 1

gerade 3 1 3 2 1

Innetal: breit

mlttelbreit 1 3 1 1

schmal 9 7 9 2 1 4

Beendet mit der Fláchs: gerade 2 4 6 1 2 1 I,
konkav 1 1 5 I 3I I

konvex 5 2 1 1

Igewellt 2 1

Sporn: einfach 10 6

I

6 2

I
2

fehll 2 6 3 2
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Tab. II. Grubgraben. Kulturschichte 2 und 3, die zweiten unteren Pramolaren, Abrasionsstufe I und II, ZahmaBe.
Tab. II. Grubgraben. Kulturní vrstvy 2 a 3, rozměry druhých spodních premolárů, abrazní stupeň I a II.

Grubgraben Abraslonsstufe I Abraslonsslufe II

Zahn P, do. sin sin dex do. do. Variations- sin do. do. sin vartaticns-
breite brefte

Schicht 2/3 213

Inv.No. 26 61 01 102 117 36 66 80 111

Hěhe des Zahns ca min. min.
ohne Wurzeln 46 45 55 45 47 52 40 36 44 38

ZahnHi.nge 33.0 33,8 33,9 34,3 33,8 33,0·33,9 33,76 34,3 34,3 31,3 32,. 31,3-34,3 33,20

Zahnbreite 15,3 14,7 15,3 15,2 15,3 14.7·15,3 15.16 15.8 14,1 13,9 13.8 13,8·15,8 14.40

Uinge der 
Ooppelschllnge 18,5 17,4 18,4 17,0 15,7 17,1 15,7-18,5 17,35 15,5 15,3 14,1 16,3 14,1·16,3 15,30

Uinge des 
Talonids 2,1 2,2 2,0 1,8

Wellung der
Fossa lunata 0·1 0,50 O 0-4 1,75post.
Uinge der Vallls
externa 4,6 3,4 5,0 3,2 3,8 3,2-5,9 4,18 2,3 3,3 3,0 3,1 2,3-3,0 3,15

InnenbraJte der
Vallls extema 3,0 2,8 3,1 3,6 3,7 2,8·3,0 3.42 3,7 3,5 3,4 4,0 3,H,0 3,87

Breite des
lsthmus 0,6 0,8 1,3 0,8 0,6 1,0 o.s-t.a 0,85 1,0 0,8 1,2 0,5 0,5-1,2 0,87

Uinge des 
Sparns 0,8 1,7 1,7 0,5 1.1 0.5-1,8 1,16 1.0 1.2 3,0 2,5 1,0-3,9 2.15 

Der dritte obere Molar 
Alle Abrasionsstufen, aber eine relativ kleine Menge der Zahne. Mesostyl und Parastyl

ohne Ri.ickicht auf die Abrasion sind fast immer stumpf, also dasselbe Kauflachenbild
wie bei Ml und M2. Die linquale Wand des Protocons ist immer konkav, beide Enden des
Protocons sind sehr variabel, dasselbe auch bei der hinteren in das lnnental gekehrten
Wand. Das lnnental ist meist eng, bei zwei Zahne von den sieben mittelbreit. Der Spom
fehlt immer bei der Abrasionsstufe I (3 Zahne), bei der Abrasionsstufe II ist er immer
anwesend (2 Zahne), bei der Abrasionsstufe III fehlt er bei der Halfte (insgesamt
4 Zahne) (Tab. No. 10).

Zusammenfassung: Die Zahnmorphologie der Kauflache aller Molaren ist sehr ahnlich:
Mesostyl und Parastyl stumpf, die linquale Protoconwand gerade. Die i.ibrigen Teile der
Zahnkrone sind ziemlich variabel. Zurn Unterschied von den Pramolaren kommt es bei
den Molaren zum Verschwinden des Sporns im Laufe der Kauflachenabrasion. Keines
falls handelt es sich jedoch um alle Zahne, man kann auch Molaren mit dem Sporn
finden.

Wahrend wir die Zahne bei der metrischen Analyse in zwei Grofšengruppen teilen
konnten, die Kronenmorphologie ist jedoch immer bei allen Zahnen dieselbe.

Die Unterkieferzahne
Die Unterkieferzahne habe ich in zwei Gruppen geteilt. In die erste gehoren die Zahne,

welche in die betreffende Abrasionsstufe einzureihen moglich war. In die zweite Gruppe
dann die, welche gespaltet waren und darum war die Eingliederung in die Abrasionsstu
fen sehr beschwerlich. Deshalb ist die Menge der Zahne in den einzelnen Abrasionsstu
fen sehr begrenzt und der Aussagewert ist herabgesetzt.

Bei den Oberkieferzahnen konnten wir feststellen, daB sie sich in zwei Grčííengrup
pen gliedem lassen. Bei den Unterkieferzahnen konnten wir diese Tatsache nicht konsta-
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Tab. 12. Grubgraben. Kulturschichte 2, 2/3, 3 und 4, die dritten und vierten unteren Prarnolaren, Abrasionsstu
fe I, Zahnmal3e.

Tab. 12. Grubgraben. Kulturní vrstvy 2, 2/3, 3 a 4, rozměry třetích a čtvrtých spodních premolárů, abraznÍ stu
peň I.

Grubgroben Abr.sionsstule I

Zohn dex sin sin sin dex sin sin dex sin dex n Variations~ i
p, P" P. P" P" p, P. p, P" P. breite

Schicht 2 3 3 3 3/47 3 3 3 2 2/3

Inv.No. 1 38 43 71 72 76 76 91 115 99

Hiihe des zahns min. min. min. min.
ohne Wurzeln 43 60-65 74 62 65 65 65 41 72 58

Zahnlange 29,4 28,7 28,6 31,2 31,0 30,1 30,1 30,3 30,8 30,1 10 29,4-31,2 30,03

Zahnbreite 16,6 18,1 16,3 14,8 17,2 17,4 17,4 17,5 16,3 17,8 10 14,8-18,1 16,96

Uinge der 
Doppelschlinge 15,3 17,8 15,5 13,1 17,0 16,9 15,9 18,7 16,0 15,9 10 13,1-18,4 16,18

Lange des
Talonids 2,0 2,4 2,5 4,6 2,8 1,9 3,0 2,4 2,7 2,5 10 1,9-4,6 2,68

Wellung der
Fossa lunata 1 O 1 3 1 O 1 O 1 1 10 0-3 0,90post.
Liinge der Vallis

5,1 4,2 4,4 4,3 5,4 5,6 4,8 I 10 3,9-5,7 4,87externa 5,3 5,7 3,9

Innenbreite der
Vallis externa 3,1 2,3 4,0 3,6 3,8 5,3 4,3 3,2 4,7 4,2 10 2,3-5,3 3,85

Breite des
Isthmus 1,6 0,7 0,4 1,1 1,0 0,9 0,5 1,5 1,2 0,2 10 0,2-1,6 0,91

Uinge des 
Sporns 1,0 1,5 3,2 2,9 4,0 2,0 3,1 1,4 4,8 2,3 10 1,0-4,8 2,62

tieren, einzelne Ma Se in der Variationsbreite konzentrierten sich keinesfalls. Schwer zu
sagen, ob es durch die kleine Menge der Zahne verursacht ist oder ob sich die Unterkie
ferzahne im Vergleich mit den Oberkieferzahnen unterschiedlich verhalten. Gewisse
Unterschiede konnten wir jedoch feststellen, nicht in den MaBen, aber in der Kaufla
chenmorphologie. Eine kleine Menge der Zahne unterschied sich beim ersten Anblick
von den anderen. Ich bezeichne diese Zahne als Gruppe A. Sie wird durch starkeren
Zahnschmelz und keine Wellung der Fossae kenngezeichnet. Der Unterschied war auch
in der Bildung der Vallis externa. Sie ist bei allen Zahnen in zwei Formen entfaltet:
I. Langliche zungenformige Form, in di esem Fall hat sie bis in das lsthmus oder dicht an

die Basis gereicht.
2. Gleich breite Vallis externa vom Anfang an bis zum Ende. Das Ende immer unter dem

Isthmus, nicht nur bei den Prarnolaren sondern auch bei den Molaren.
Die Zahne der Gruppe A haben dabei fast immer eine breite Vallis externa, kleinere

Unterschiede wurden auch in der Gestalt des Sporns festgestellt.
Dieser morphologische Unterschied indiziert, dass sich auch bei den Unterkieferzah

nen zwei verschiedene Populationen befinden konnen. Sie erweisen sich wahrscheinlich
nicht als metrischer Unterschied, wie es bei den Oberkieferzahnen war, aber morpholo
gisch. Die Bestatigung dieser Voraussetzung ware nur dann moglich, wenn wir eine gro
Bere Menge der Funde oder eine grofšere Anzahl der Ober- und Unterkieferzahne von
einzelnen Individuen hatten, was am besten ware,

194



Tab. 13. Grubgraben. Kulturschichte 2/3 und 3, die dritten und vierten unteren Prarnolaren, Abrasionsstufe II
und III, ZahnmaBe.

Tab. 13. Grubgraben. Kulturní vrstvy 2/3 a 3, rozměry třetích a čtvrtých spodních premolárů, abrazní stupeň II
a III.

Grubgraben Abrasionsstufe II III

Zahn dex dex sin n Variations- sin
P, p". p. breite p".

Schicht 2/3 3 3 3

Inv.No. 66 92 110 122

Hohe des Zahns ca min.
ohne Wurzeln 43 56 37

Zahnlange 29,3 31,6 29,6 3 29,3-31,6 27,0

Zahnbreite 18,3 11,8 18,9 3 11,8-18,9 13,8

Uinge der
Doppelschlinge 17,7 14,2 17,8 3 14,2-17,8 13,9

Lange des
Talonids 2,0 3,7 2,0 3 2,0-3,7 2,9

Wellung der
Fossa lunata 1 1 1 3 1 O
post.

Lánqe der Vallis
externa 5,9 3,1 6,6 3 3,1-6,6 7,5

Innenbreite der
Vallis externa 4,2 3,4 2,8 3 2,8-4,2 3,1

Breite des
Isthmus 1,0 0,9 0,7 3 0,7-1,0 2,5

Lange des
Sporns 2,2 2,5 O 3 0-2,5 1,0

FUr eine mogliche spatere Erkenntnis beider Gruppen gebe ich an, daf zu dieser mor
phologisch unterschiedlichen Gruppe diese Zahne gehoren: P2 (lny. No. 111), P3,4 (lny.
No. 72, 76, 77,110), Ml,2 (lny. No. 27, 30, 67).
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Tab. 14. Grubgraben. Kulturschichte 2/3, 3 und 3/4, die ersten und zweiten unteren Prarnolaren, Abrasionsstufe
I, Zahnmaííe.

Tab. 14. Grubgraben. Kulturní vrstvy 2/3, 3 a 3/4, rozměry prvních a druhých spodních prernolárů, abrazní stu
peň 1.

Grubgraben Abrasionsstufe I

Zahn sin do. sin sin do. do. do. sin sin sin I do. dex sin I sin do. sin
MI.2 M" M,. M, M" M,. M,. M, M, M" M, M" Ml,) M" M, M, 

Schicht 3 3 3/4 2/3 3 3 3 3 3 2/3 3 3/47 3 I 3 2/3 3

Inv.No.. 7 27 30 37 50 54 55 57 57 1 60 75 j_ 69
1

94 I 95 100 43

Hoho dos Zohn I I i I I
ohne Wurzeln 63 61·65 81 70 71 i 72 63 80 69 I mln.60 ca 64 I ca 64 I ca 631 min.67 ca 61

: I
Zahnlange 27,2 27,5 33,6 30,2 31,1 33,2 28,0 29,4 30,2 26,9 28,6 30,5 29,4 27,4 I 25,9

14,2 12,1 15,9 15,8 14,6 16,9 16,8 13,5 15,5
1

Zahnbreite 15,8 16,7 17,5 13,5 9,9 15,41 15,9

Lange der
15,31Doppelschllnqe] 15,0 16,3 17,4 16,4 11,6 12,7 14,0 16,5 15,7 14,8 12,5 15,2 17,2 13,3 13,3

Uinge des I ,
I ! I

1Talonids 2,6 2,3 3,2 2,7 3,7 6,1 1,8 2,5 , 3,2 , 2,9 I 4,3 1,9 2,5 2,3
I

,
Wellung der

I I I I I I
Fossa lunata i 1

,
1 O 2 O 1 1 I 1 1 I O I O 1 1 1 O Opost. I I

Uinge der Valil I
externa 6,6 8,7 6,5 4,6 3,6 5,6 4,1 7,5 6,7 I 4,7 6,3 I 6,4 4,5 5,3 7,4 6,3

Innenbrelte der IVallls externa 3,5 2,1 4,0 3,8 2,2 3,3 3,7 2,2 2,9 3,5 2,4 3,1 3,8 3,5 3,5

Sreite des I
Isthmus 1,0 4,3 0,8 1,2 0,5 1,2 0,7 4,2 3,7 0,9 0,8 1,4 0,2 0,6 2,4 0,7

Uinge des 
Sparns 1,6 2,0 3,8 3,1 2,4 3,0 3,3 1,8 2,6

1
2,0 0,7 2,4 4,0 2,7 1,3

Metrische Charakteristik

Der zweite untere Prarnolar

Abrasionsstufe I
Alle Malše sind ahnlich wie bei den Oberkieferzahnen in mm angegeben.
Zum Studium hatte ich sechs Zahne. Die Variationsbreite der Lange der Kauflache

33,0-33,9 (Mittelwert 33,76), der Breite 14,7-15,3 (15,16). Die metrische Variabilitat ist
also ganz gering. Grober ist sie schon bei der Lange der Doppelschlinge 15,7-18,5
(17,35) und bei der Lange der Vallis externa 3,2-5,9 (4,18). Der Sporn ist immer anwe
send, die Lange zwischen 0,5-1,8 (1,16). Die MaBe sieh Tab. No. I I.

Abrasionsstufe II
Nur vier Zahne. Die Variationsbreite der Lange der Kauflache 31,3-34,3 (33,20), der

Breite 13,8-15,8 (14,40). Es zeigt sich, dass die Abrasion die Hauptmaíše verkleinert.
Das betrifft auch die Lange der Doppelschlinge 14,1-16,3 (15,30) und der Vallis externa
2,3-3,9 (3,15). Dagegen die Lange des Sporns wird groíšer 1,0-3,9 (2,15). Der Sporn ist
bei allen Zahnen anwesend.

Es ist notig zu erwahnen, daB sich in dieser Abrasionsstufe ein Zahn (lnv. No. I I I) aus
der Gruppe der morphologisch unterschiedlichen Zahne befindet (ich bezeichne diese
Zahne als Gruppe A). Alle ihre Abmessungen, soweit wir aus der kleinen Menge der
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Tab. 14. Fortsetzung.
Tab. 14. Pokračování.

Grubgraben Abraslonsstufe I

Zahn dox dox dox n Variations- x
M, Mu Mo, brolto

Schlcht 3 3 3

lnv.Nc. 75 22 22

Hčhe des Zahns
ohne Wurzeln 607 607

Zahnliinge 27,3 29,8 30,3 18 25,9 - 33,6 29,25

Zahnbrelte 15,5 15,3 18 12,1 -17,5 15,04

Uinge der 
Ooppelschllnge 13,0 14,6 18 11,6 -17,4 14,71

Uinge des 
Talonlds 4,5 3,7 16 1,8 - 6,1 3,14

Wellung der
Fossa lunata O 4 3 19 0-4 0,95post.
Uinge der Vallis

3,1 19 3,1 - 7,4 5,68externa 4,9 5,1

lnnenbrelte der
Vallls externa 2,5 3,6 3,2 18 2,1 -4,0 3,15

Brelte des
lsthmus 0,5 0,3 0,3 19 0,2 -4,2 1,35

Uinge des 
Sporos 1,9 2,6 3,6 18 0,7 -4,0 2,48

Funde schliefšen konnen, nahern sich bei fast allen Maíšen eher den grolšten. AlIe Ma13e
siehe Tab. No. 11.

Abrasionsstufe III
Kein Zahn.

Der dritte und der vierte untere Prarnolar

Abrasionsstufe I
Zum Studium haben wir 13 Zahne. Die Variationsbreite der Zahnlange ist relativ klein

29,4-31,2 (30,03), anders ist es schon bei der Breite der Kauflache 14,8-18,1 (16,94)
und bei der Lange der Doppelschlinge 13,1-18,4 (16,18). Die Lange der Vallis externa be
wegt sich zwischen 3,9-5,7 (4,87). Sehr variabel ist die Spornlange 1,0-4,8 (2,62). Eini
ge Pramolaren gehoren in die Gruppe der morphologisch unterschiedlichen Zahne der
Gruppe A (Inv. No. 72, 76). Auch bei diesen Zahnen halt sich die Lange und Breite der
Kauflache an der oberen Grenze der MaBe, eindeutig ist es nicht mehr bei der Lange der
Doppelschlinge und auch bei allen anderen TeilmaBen. AlIe MaBe siehe Tab. No. 12.

Abrasionsstufe II
Nur drei Zahne, einer von ihnen (Inv. No. 110) gehort in die Gruppe der morphologisch

unterschiedIichen Zahne. Ma13e siehe Tab. No. 13.

Abrasiosnsstufe III
Nur ein Zahn, MaBe siehe Tab. No. 13.
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Tab. 15. Grubgraben. Kulturschicht 3, die ersten und zweiten unteren Molaren, Abrasionsstufe II, ZahmaBe.
Tab. 15. Grubgraben. Kulturní vrstva 3, rozměry prvních a druhých spodních molárů, abrazní stupeň II.

Grubgraben Abrasionss!ufe II 1111

I ~7, ~7 ~ex t: 1 ~e,~ ~e,~! t: I~: ~7 n ~~;:~:ions- I x ~ M,., i
I 3 3 3 3 3 i 3 3 i 3 I 3 j-J!!..!.Lt--I--""'''''---_LI--+:~

~1_nv_.N_o_. ,-II3_9--:1_4_2--,1_5_258 I 58 j 84 I 93 1 110 ! 118 I 119 I I I 1

Hbhe des Zahns ~
ohne Wurzeln 55! ca 60 55 52 I 41 min.47 min.50 ca 47; ca 53, 57

Schich!

Zahn dex
M, 

I

! Zahnlange 30,0 27,0: 24,7 25,7 26,2 27,8 28,3 27,S 31,7 24,7' 10 24,7 -31,7 27,36 26,S
-y----- 

14,4 15,7 15,3 ~,6 ! 15,7: 15,1 113,8; 16,3! 12,7 I 13,71 10 L 12,7-16,3 14,83 16,0Zahnbrelte

t Uinge der I Doppelschlinge 15,6 I 13,8 14,6 13,8 14,1 13,7 I 13,8 I 16,3 I

I Lange des I --r--! I I
Talonids 3,9 3,3 I 3,3 I 3,5 1 2,7 . 3,2 3,6 I 3,6

1 Wellung der--r----t-~ - -j II
I Fo:s~a lunata I 1 'O 2 O O O I
t-;-'Oč-=-;---;-;--;;;-~------, ---- - ------~-

I
Lange der Vallis
externa 5,3 • 6,6 5,1

I

5,1 2,7 - 5,1 3,58 3,3
--1-----

10 0-3 0,80

7,6 8,4 7,4 5,1 6,7 3,7 5,0 10 5,0- 8,4 6,09 8,1~---.
Innenbreite der

! Vallis externa 3,6 3,0 3,0
--r---~--

3.4 2,3 3,7 2.6 2.5 2.7 2.3 - 3,7 2.98 1,9

I Breite des
Isthmus 1,2 2,0 0,7 2,4 2,8 2,0 0,6 1,0 0,6 2,5 10 0,6 - 2,8 1,58 3,2
~--- ....• ------- --

Lěnqe des
:__:_~~_ 4,_0_,1_,5__ 1,_7 1,_9__1,_6~ 1_,9_'_0_-,--10__ 0_-_4,_0 1_,2_6 _

Zahne ohne Abrasionssstufen
Es handelt sich um Zahne, weJche nicht in die Abrasionsstufen eingegliedert werden

konnten, wcil sie gehackt waren. Nur drei Zahne, Zahn lny. No. 77 gehort in die Gruppe
der morphologisch unterschiedlichen Zahne. MaBe Tab. No. 17.

Der erste und der zweite untere Molar

Abrasionsstufe I
Die grčííte Anzahl der Zahne ííberhaupt (18). Die Ztihne lny. No. 27 und 28 gehoren

in die Gruppe A. Wie Haupt- so auch die Teilmaíše sind mehr variabel als bei den Pramo
laren. Die Variationsbreite der Kauflachenlange 25,9-33,6 (29,25), der Breite 12,1-17,5
(15,04). Die Lange der Doppelschlinge 11,6-17,4 (14,71), die Lange der Vallis externa
3,1-7,4 (5,68). Der Sporn immer anwesend, seine Lange ist variabel 0,7-4,0 (2,48).
Andere Maíše siehe Tab, No. 14.

Abrasionsstufe II
Insgesamt 10 Zahne. Ahnlich wie bei den Pramolaren werden im Laufe der Zahnabra

sion die HauptmaBe kleiner. Die Kauflachenlange 24,7-31,7 (27,36), die Breite
12,7-16,3 (14,83). Die Verkleinerung sehen wir nicht mehr bei der Lange der Doppel
schlinge 13,7-16,3 (14,58), bei der Lange der Vallis externa 5,0-8,4 (6,09) und bei ihrer
Breite 2,3-3,7 (2,98). Wahrend die Lange der Vallis externa im wesentlichen gleich
bleibt, ist die Breite im Unterschied zur vorangehenden Abrasionsstufe wesentlich groíšer.
Auch die Breite des lsthmus vergrofíert sich 0,6-2,8 (1,58). Der Sporn ist nicht mehr bei
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Tab. 16. Grubgraben. Kulturschicht 2/3 und 3, die dritten unteren Molaren, Abrasionsstufe I und II, ZahnmaBe.
Tab. 16. Grubgraben. Kulturní vrstvy 2/3 a 3, rozměry třetích spodních molárů, abrazní stupeň I a II.

Grubgraben I Abrasionsstufe I II

I Zahn MJ ! dex sin dex n Variations- sin sin dex dex n Variations- x
I brette bralta

Schicht i 3 2/3 3 3 3 3 3

InV.No. 57 37 96 42 85 79 101
I

I Hčhe des Zahn$
1- : min. 59 ! min.43 I 42 1 l ohne Wurzeln I 79 ca 50 _.

Zahnfěnqe 30,7 32,0 136,2 i 3 30,7 - 36,2 31,9 29,7 33,5 33,5 4 I 29,7 - 33,5 32,15

Zahnbreite i 12,9 12,3 111,0 3 11,0 -12,9 14,5 14,0 14,0 14,6 4 14,0 -14,6 14,27

Uinge der 
Doppelschlinge 14,1 13,9 14,5 3 13,9 -14,5 12,5 13,9 12,9 13,0 4 12,5 -13,9 13,07

Uinge des 
Talonids 4,9 5,6 2 8,1 4,1 8,3 8,7 4 4,1 - 8,7 7,30
Wellung der
Fossa lunata 1 2 O 3 0-2 O 1 O 1 4 0-1 0,50post.
Uinge der Valli 
externa 5,7 4,2 4,1 3 4,1 - 5,7 5,1 4,9 6,4 5,3 4 4,9 -6,4 5,42

Innenbreite der
Vallis externa 3,0 4,0 3,4 3 3,0 - 4,0 3,3 3,8 2,3 2,7 4 2,3 - 3,8 3,02

Breite des
Isthmus 3,0 0,8 1,0 3 0,8 -3,0 0,2 0,5 0,9 0,4 4 0,2 - 0,9 0,50

Uinge des 
Sporns 4,9 3,3 2,9 3 2,9 - 4,9 1,3 3,1 O 1,2 4 0-3,1 1,40

allen Zahnen anwesend, bei vier Zahnen fehlt er schon. Die Lange des Sporns ist hoch
variabel 0-4,0 (1,26), im Durchschnitt aber viel kleiner als bei der Abrasionsstufe 1.
Andere Ma Se sieh Tab. No. 15.

Abrasionsstufe III
Nur ein Zahn, Mafše siehe Tab. No. 15.

Zahne ohne Abrasionssstufen
Insgesamt sieben Zahne, der Zahn Inv. No. 67 gehort in die Gruppe A. Berechnete

Mittelwerte der einzelnen Mafše zeigen, wie wichtig die Teilung der Zahne in die Abra
sionsstufen ist. Malše siehe Tab. No. 17.

Der dritte untere Molar 

Abrasionsstufe I
Nur drei Zahne, MaSe siehe Tab_ No. 17.

Abrasionsstufe II
Insgesamt vier Zahne. Die Lange der Kauflache 29,7-33,5 (32,15), die Breite

14,0-14,6 (14,27). Die Lange der Doppelschlinge 12,5-13,9 (13,07), die Lange der Vallis
externa 4,9-6,4 (5,42). Ein Molar ohne Sporn, Die Spornlange zwischen 0-3,1 (1,40).
Andere MaSe siehe Tab. No. 17.
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Tab, 17, Grubgraben, Kulturschichte 2/3, 3 und 3/4, die ersten, zweiten und dritten unteren Molaren und die
dritten und vierten unteren Pramolaren, BruchstUcke, Zahnmaíie.

Tab, 17, Grubgraben Kulturní vrstvy 2/3, 3 a 3/4, rozměry prvních, druhých a třetích spodních rnolárů a třetích
a čtvrtých spodních premolárů, fragmenty, .

Grubgrabln 

Zahn Ml.2 aln d.x sln Iln Iln dex dex n Varl.llonl· ibr.ll.

Sehlehl 3 2/3 3 3 3 3 2/37

Inv.No. 9 28 31 32 34 83 87

H6hl dli Zohn
ohne Wurzeln

Zahnlllnge 28,7 i 28,0 29,3 27,3 27,2 27,7 6 27,2·29,3 28,03

Zahnbrelte 12,8 14,7 16,5 17,5 16,2 15,5 17,5 7 12,8·17,5 15,81

Lang. d.r
,

Dopp.llehllng. 14,0 13,3 15,4 17,5 13,8 13,8 17,8 7 13,3·17,5 15,08

Lllng. del
ralonlda 3,7 2,6 2,4 2,7 3,2 5 2,4·3,7 2,92
Wellung der
Fo.s8 tuneta 1 1 1 1 O 1 O 7 0·1 0,71posl. I
lange der Valil

I I /
Iexteme 4,8 7,0 i 7,3 6,2 7,5 5,9 6,3 7 4,8·7,5 I 6,43 IIlnnenbrelte der / iValila externa 2,7

1
2,7 3,0 3,9 2,0 3,1 2,9 7 2,0·3,9 2,90 1

Brelte des
Isthmus 0,2 1,6 1,5 0,9 3,3 1,3 1,6 7 0,2·3,3 1,49

1 Uinge du 
2,6 1,3 2,0 1,8 0,4 1,7 OSporns 7 0'2,6 1,40

Grubgraben

Zahn sin eex dex dex dex n Varlations- i sin sin sin n Varlatlons-
M. M. M. M. M. brelte P 1.4 P 1,4 Po; breite,

Schicht 2/3 3,4 3 2/3 3 2 3 3

Inv.No. 24 10 17 65 78 44 77 33

Hčhe des Zahns
ohne Wurzeln

Zahnlange 33,3 32,7 32,4 34,0 4 32,4·34,0 33,12 28,2 31,8 30,2 3 28,2 - 31,8

Zahnbreite 12,7 13,8 114,5 13,2 13,9 I 5 12,7 -14,5 13,62 16,9 17,1 . 14,3 3 14,3 -17,1

~
! Uinge der 

14,4/ 3Doppelschlinge 13,6 13,5 12,9 114,4 13,1 5 12,9 -14,4 13,50 , 17,2 16,6 14,4 -17,2

Lanqe des ITalonids 10,1 7,0 7,4 9,4 4 7,0 -10,1 8,47 2,0 2,1 2,4 3 2,0·2,4
Wellung der

/
11 ! 3

I
Fossa tunata O 1

12
2 5 0·2 I 1,20 1 2 1 1 - 2I post.; ;:;e~~:er Va iii s I 14,3 : 6,1 i 5,18 I 5,8 3,6 I 3 15,9 4,7 4,9 I 5 4,3 - 6,1 I 4,7

1
3,6 - 5,8

! Innenbreite der ! 2,2

, I I I I I I
i Vallis externa 2,8 3,4 i 3,7 , 3,9 1 5 : 2,2 - 3,9 3,2 'I 3,3 I 3,8 I 3,6 / 3 3,3 - 3,8

! Brelte des 
!33 I 1,14 !! 0,9 ! 1,2 ! 1,1 !! Isthmus 1,5 0,3 0,3 I ' 0,3 5 0,3·3,3 3 0,9 ·1,2

Uinge des ! I
2,52 li 3,7Sporns 1,4 2,3 2,5 3,4 1,6 1 5 1 1,4 - 2,5 3,2 3,6 3 3,2·3,7

200 



Abrasionsstufe III
Kein Zahn.

Zahne ohne Abrasionsstufen

Insgesamt fiinf Zahne, MaBe siehe Tab. No. 17.
Zusammenfassung: lm Laufe der Zahnabrasion werden einige Mafe kleiner und zwar

wie bei den Haupt- so auch bei den Teilmaííen. Einige, so weit moglich ist aus der klei
nen Anzahl der Funde zu schlielšen, auf die Zahnabrasion nicht reagieren, manchmal
werden auch einige MaBe grolšer. Bei den Pramolaren ist der Spom immer anwesend, bei
den Molaren nul' bei MI,2, da auch nur bei der ersten Abrasionsstufe. Bei den anderen
Abrasionsstufen finden wir schon auch Zahne ohne Sporn, wenn auch in kleiner Menge.
Die Wellung der Fossa lunata post. fehlt entweder ganz oder ist nur gering, es handelt sich
hochstens nur um zwei Falten.

Morphologische Charakteristik

Der zweite untere Pramolar
Die Doppelschlinge ohne Rucksicht auf die Zahnabrasion ist immer mit U'-fčrmigem

Einschnitt meistens mit flacher Basis. Entoconid ist sehl' variabel, Vallis extema reicht
bei allen Zahnen ZUl' Basis des lsthmus. Der Sporn ist einfach und immer anwesend. Die
aufšere Protoconidwand bei der Abrasionsstufe list immer konvex, bei der Abrasionsstufe
II manchmal auch eben. Der Verlauf der auíšeren Hypoconidwand ist variabel (Tab. No.
18).

Der dritte und der vierte untere Pramolar
Die Doppelschlinge hat einen U-fbrmigen Einschnitt, nur bei einem Zahn war er V-fbr

mig. Entoconid ist bei der Abrasionsstufe I eckig und kreisformig. Vallis externa reicht
bei einem Zahn in lsthmus, bei zwei Zahnen zur Basis und bei einem Zahn unter die Basis.
Der Sporn ist einfach und immer anwesend. Die Hypoconidwand meistens eben oder
konkav (Tab. No. 18).

Der erste und der zweite untere Molar
Die Doppelschlinge ist ohne RUcksicht auf die Abrasion bei der Halíte der Zahne mit

U'-formigern und V-fbrmigem Einschnitt, ausnahmweise mit flacher Basis. Die Gestalt
des Entoconids ist sehr variabel. Vallis externa reicht meistens ZUľ Basis des Isthmus, bei
kleiner Menge in den lsthmus. Der Sporn einfach, fast bei allen Zahnen anwesend. Die
aulšere Protoconidwand meistens eben, bei anderen Zahnen konvex, die aulšere Hypoco
nidwand meistens eben, manchmal auch konkav (Tab. No. 18).

Der dritte untere Molar
Eine zusammenfassende morphologische Charakteristik ist nicht moglich, die Anzahl der

Zahne ist nicht genUgend. Eine mehr detaillierte Analyse der einzelnen Zahne siehe in
Tab. No. 18.

Zusammenfassung: Die Morphologie einer kleinen Menge der Unterkieferzahne un
terscheidet sich von der Mehrzahl. Bei groíšeren Anzahl der Zahne kann man nicht aus
schlieBen, daB diese Erscheinung auch in den Hauptmafšen, welche dann grofšer werden,
zum Ausdruck gebracht werden konnte. Wir konnen also auch bei den Unterkieferzahnen
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Tab. 18. Grubgraben. Die zweiten, dritten und vierten oberen Pramolaren und die ersten, zweiten und dritten
Molaren, Abrasionsstufe I, II und III, morphologische Charakteristik der Kauflache.

Tab. 18. Grubgraben. Morfologická charakteristika skusné plochy druhých, třetích a čtvrtých svrchních prerno-

Iaru a prvních, druhých a třetích svrchních molárů, abrazní stupeň I, II a III.

Zahn P, p, .•

Abrasionsstufe I II I II
'"

Doppelschllnge: eln V-formlger Elnschnltt 4 1

U-formlger Elnschnitt 6 4 10 3

flache U-Basis 5 2 3 2

Entoconld: ecklg 2 1 3 1

oval 1

krelsformlg 2 5

kleiner Austauřer auBen 1 1 1

unregelmaBlg 1 1 1

Vallis externa: ralcht ln den Isthmus 1

reicht zur Basis des Isthmus 3 2

reicht unter die Basis des Isthmus 6 4 10 1

Sporn: einfach

I
5 4 10 2 1

tehlt 1

Protoconid auBen: konvex ! 6 I :
1 1 1

eben 7 2 I
I

konkav 2 I I
Hypoconid auBen: konvex 3 1 1 !

eben 1 1 4 2 1

konkav 1 2 5 1

mit groíšter Wahrscheinlichkeit zwei verschiedene Palěopopulationen der Pferde verrnu
ten.

Obere Mílchzahne
Die Milchzahne (Praemolares decidui) finden wir bei den Pferden bis zum Alter 2,5

Jahre. Aus Grubgraben stammen sie aus KS 2 (zwei m 2-3), aus KS 3 (zwei m 1 und
drei m 2-3) und aus der Ubergangszone 2/3 (ein m 2-3).

Mílchzahne ml

(lny. No. 73 und 116, das erste MaB gehort immer dem Zahn No. 73). Die Hohe der
Zahne ist 24 und 21 (alle MaBe in mm): Zahnlange 40,6, Zahnbreite 22,9 und ca 23, Lange
des Mesostyls 6,0, Lange des Protocons 8,0 und 8,0, groňte Breite am hinteren Teil des
Protocons 4,8 und 4,0, Entfernung zwischen dem Hypocon und dem hinteren Teil des

202



Tab. 18. Fortsetzung.
Tab. 18. Pokračování.

Zahn M", M3

Abrasionsstufe I II III I II

Doppelschlinge: ein V-formiger Einschnitt 8 6 1 2 3

U-formiger Einschnitt 9 4 1 1

flache U-Basis 2

Entoconid: ecking 4 2 1

oval 4 3 1

kreisfi:irming 4 3 1

kleiner Auslater auBen 3 2 2

unregelmassig 1 1 1

Vallis externa: reicht in den Isthmus 7 5 1 1 2

reicht zur Basis des Isthmus 10 4 1 2

reicht unter die Basis des Isthmus 1 1

Sporn: einfach 16 7 3 2

fehlt 2 1

Protoconid auBen: konvex 6 4 1 2 3

eben 11 5 1 1

konkav

I Hypoconid auBen: konvex 3 1 1

eben 8 5 1 2

konkav 4 4 2

Protocons 2,6 und 2,9, Lange des Sporns 0,0 und 2,2. Groííte Lange der Fossa lunata ant.
16,8 und 19,9, der Fossa lunata post. 14,8. Fossa lunata ant. hat bei dem zweiten Zahn
zwei Falten, Fossa lunata post. bei beiden Zahnen immer eine Falte. Mesostyl verbreitet,
beide Enden von Protocon stumpf und der hintere Teil in das Innental gekehrt konvex.
Innental bei dem ersten Zahn breit, bei dem zweiten mittelbreit.

MiIchzahne m2-3

lnsgesamt fi.inf Zahne (lnv. No. 28, 83, 104, 106, 114). lhre Hohe bewegt sich zwi
schen 21-27 mm (eine Ausnahme bildet der Zahn lny. No. 114 mit 9 mm Hčhe). Zahn
lange 28,8-33,7 (Mittelwert 31,42), Zahnbreite 21,5-24,2 (22,82). Lange des Mesostyls
sehr variabel 3,1-6,0 (4,22), Lange des Parastyls 5,0-6,2 (5,75), Lange des Protocons
9,1-11,2 (10,10). Grofšte Breite am hinteren Teil des Protocons 3,1-5,1 (3,84), Entfer
nung zwischen dem Hypocon und dem hinteren Tei! des Protocons 1,6-3,8 (3,04), Lange
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des Sporns 2,7-4,4 (3,50). Grčíšte Lange der Fossa lunata ant. 14,3-17,0 (15,56), der
Fossalunatapost.12,9-15,1 (13,92).

Breite des Mesostyls variabel, manchmal verbreitet, manchmal stumpf, wahrend Para
styl immer verbreitet ist. Der Verlauf der linqualen Wand des Protocons und seines
Endes ist sehr variabeI. Der hintere in das Innental gekehrte Teil des Protocons ist immer
konvex. Das Innental meistens breit, nur bei einem Zahn mittelbreit und einmal sogar
schmal. Das Innental ist mit gerader oder konvexer Flache beendet. Der Sporn immer
anwesend.

Untere Milchzahne
Nur ein Milchzahn wurde gefunden.

Postkraniales Skelett

Die Mehrzeit der Knochen wurde in verschieden groBe Splitter zerschlagen und nur ein
unbedeutender Teil ist in distalen oder proximalen Fragmenten bewahrt. Gar kein Kno
chen war komplett. FUr einen moglichen Vergleich mit anderen Fundstellen gebe ich die
Hauptmaíše ano Sie wurden nach der Publikation U. Duerst (Vergleichende Untersuchun
gsmethoden am Skelett bei Saugern I, II, Handbuch der biologischen Arbeitsmethoden)
gemessen. Mit Rucksicht auf die kleine Menge kann man keine Folgerungen machen, die
Abmessungen dienen nur zu moglichen Vergleichsanalysen der nachsten Arbeiten.

Radius, dist. Teil KS 3/4 KS 3 KS 3
Dist. Epiphysenbreite 72,3 69,7 80,7
Breite der Carpalgelenkfluche 62,6 56,8 68,9
Durchmesser der dist. Epiphyse 40,4 40,6 40,9
Durchmesser der dist. Gelenkflache 35,7 33,8 37,7

Man kann nicht ausschliefšen, dass groBe metrische Unterschiede zwei unterschiedli
che Pferdegruppen signalisieren.

Tibia, dist. Teil KS 3
Grobte di st. Epiphysenbreite 71,5
Groíiter Durchrneseer der dist. Epiphyse 46,3
Durchrnesser der Gelenkflache der dist. Epiphyse 42,1

Metacarpus, prox. Teil KS 3
Grólšte Breite der prox. Epiphyse 52,3
Groíšte Breite der prox. Gelenkflache 5 1,3
Durchmesser der prox. Epiphyse 34,4

Metapodium, dist. Teil KS 3 KS 3 KS3
Grčíšte Breite der dist. Gelenkflache 50,3 47,9 52,9
Groííter Durchrnesser der dist. Gelenkwalze 36,0 33,6

Astragalus KS 3 KS 3/47 KS 3
Auf3ere Lange des Rollbeins 57,0 57,8 55,7
lnnere Lange des Rollbeins 56,9 54,2 55,6
Groííte Lange der Rollkiimme 56.7 61,0 55,4
Lange der Rollfurche 32,2 34,7 33, I
Groíite Breite des Astragalus 65,3 64.5 57.3
Breite der dist. Gelcnkflache 51,5 52,6 47,5

Calcaneus KS 3 KS 3
GrOBte Lange
Breite des Korpers am Tuber
Grobte Breite des Calcaneus 54,8 52,7
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Prox, Durchmesser des Korpers am Tuber
Uinge der Gelenkflache fíir Cuboid ca 35 34,8
Phalanx I KS 3
Grobte Lange 79,2
GróBte Breite des prox, Endes 58,7
Kleinste Breite der Diaphyse 36,1
GroBte dist. Breite des Knochens 48,9
GroBte Breite der dist. Gelenkflache 42,1
Grofšter Durchmesser des prox. Knochenendes 39,1
Durchmesser der Diaphyse an deren schmalster Stelle 20,2
Lateraler Durchrnesser der dist. Gelenkflache 23,2
Phalanx II KS 3
Gri:il3te Lange 50,0
Grofšte Breite des prox. Endes 50,7
Kleinste Breite der Diaphyse 41,3
Gri:iJ3te dist. Breite des Knochens
Patella KS 3
Gri:iJ3te Lange 70,1
Groíšte Breite 66,7
Grofšter Durchmesser 44,1

Vergleich mit anderen Fundstellen

Zum Vergleich mit anderen Fundstellen desselben Alters wie Grubgraben, eventuell mit
etwas alteren Fundstellen (oberes Gravettien = Pavlovien) haben wir aus diesem Raum
fast kein vegleichbares modem bearbeitetes Material.

Die Fundstelle Ságvár im Ungarn hat zwei Gravettien-Kulturschichten, welche auch
mit 14C datiert wurden: Die obere Schicht 17.400 ± 100 B.P., 17.760 ± ISO B.P., die
untere Schicht 18.600 ± ISO B.P., 18.100 ± 100 B.P. Die grolšte Menge des os.teolo
gischen Materials gehort dem Renntier (1428 StUck) und dem Pferde (226 Stíick). Andere
Tiere (Castor fiber, Lepus sp., Canis lupus spelaeus, Lutra futra) sind nur bescheiden
vertreten. Die Pferde waren als Equus sp. I (mittelgroBes Tier) und Equus sp. II (kleines
Tier) bestimmt (VOROS 1982). Bei allen Zahnen sind nul' die Zahnlangen, Zahnbreiten und
die Lange des Protocons angegeben, leider ohne Abrasionsgrofše des Zahns. Es handelt
sich um eine sehr wichtige Lokalitat und es ware notwendig eine neue modeme Kno
chenbearbeitung durchzufůhren,

Die weitere Fundstelle ist Stránská skála IV (Mahren), wo die Funde 18.220 ± 120
B.P. und 17.740 ±90 B.P. datiert wurden. (SVOBODA 1991). In der Publikation zu dieser
Lokalita! (WEST 1996) sind auch die Pferde von Grubgraben erwahnt und als Przewal
ski-Pferd determiniert. Schon frííher haben die russischen Pferdespezialisten z. B.
V. Gromova festgestellt, dass dieses Pferd nul' auf Asien begrenzt ist und nicht weiter
nach Westen, nach Europa geht. Ich selbst hatte die Moglichkeit alle rezente Przewal
ski-Pferde, welche im Zoologischen Museum in St. Petersburg liegen, sowie alle Prze

.walski-Pferde aus dem Zoologischen Garten in Prag, wo sich die grofšte Herde in Europa
befindet, griíndlich zu bearbeiten. Meine Bearbeitung konnte nul' die Ergebnisse der rus
sischen Kollegen bestatigen (MUSIL 1969). In Mitteleuropa haben wir in der studierten
Zeit keine Przewalski-Pferde, es handelt sich um eine andere Art und zwar um Equus 
germanicus, spater dann um Equus ferus. Aus der sudmahrischen Lokalitaten (Dolní
Věstonice und Pavlov), welche am nachsten liegen, sind nur einige Flachen aus der
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Tab, 19, Der Vergleich der Variationsbreiten und der Mittelwerte der oberen Prarnolaren aus den Fundstellen
Grubgraben, Kniegrotte, Oelknitz und Teufelsbrucke, Abrasionsstufe I Lind II.

Tab, 19, Srovnání variačních šířek a středních hodnot rozměrů svrchních premolárů z lokalit Grubgraben,
Kniegrotte, Oelknitz a Teufelsbriícke, abraznÍ stupeň I a II.

Zohn p' pu

Fundst.lle Grubgraben KnlegroHe Oelknitz Grubgraben Grubgraben I Kniegrotte

Abraslonsstuf. I I I I II I ,
Varlations- i Varlatlons- i Varlatlons- i Yarlatlcns- i vertatlcns- i Varlations- i
bralte brali. brelte brelle brette brelte

Zahnlange 37,041,5 38,88 33,5-36,0 34,97 34,2-40,8 36,67 27,8-30,9 29,54 27,7-32,0 29,34 27,9-31,5 29,54 1
!

Zahnbrelte 24,7-27,8 25,68 24,2'25,7 25,17 23,8-27,7 25,25 24,4-28,2 26,29 28,3-30,8 !28,95 I 22,7-28,8 126,0;1
I

Uinge des i ; 4,14Mesostyls 4,0-6,9 5,33 4.1-4,3 4,20 4,0-5,8 4,83 2,2-5,3 4,23 j 4,6-6,1 5,42 2,7-5,6
Uíng8 des I ~ i 3,7-6,6_ !,5,56 !3,6-6,6 __ ~Paraslyls 3,7-6,6

Uinge des I 19,95 1,3,80 I 11,5-15,2 113.42' 12,1-16,5 ! 14,84Protocons 8,6-11,1 9,80 8,9-10,1 9,57 9,1-12,5 12,4.16,6 
Lšnge d. vorderen I I I 1

- i
'reue dos I I::j~~~eC~~~interen I

3,2,6.~~r.:3-5,l-f..ll __l&.M
'reus dos I 5,2-7,6 6,84 6,1.8,8 17,57! 5,8-9,4Prctcccns
Srelte des I I 1202 ;
lsthmus 1,8-2,7 12,20 I 1,8-2,4 I' 1,5-2,7 2,05

GroBte Breite am 1
4,3~

--,-
1

hlnteren ToH des 4,7-6,1 5,1~ 4,2-4,5 2.8-5,4 1 4,54 3,6-5,5 4,67 4,6-5,1 4,87 3,2-5,0 4,111
Protocons 
Entfemung 

IHypocon-hinterer
Teil dOl Protocons 2,2-3,7 3,08 2,74,7 4,03 2,2-5,1 3,25 2,4-5,2 3,49 2,6-3,2 12,95 1,7-4.3 !3,41 

Uingo des 
13,38 I !3.4-:lSporn. 3,0-4,5 3,75 1,74,1 2,93 04,0 2,8-5,9 4,24 2,84,3 0-5,8

GraBt. Lange der
15.58 14,9-16,9 15,90 14,'-18,8 15,33 14,3-16,1 15,09Foua lunata ant. 14,5.17,2 13,3-18,3 14,78 13,2-15,6 14,54

Gro6te Uinge der 
13,6-15,7 14,83 13,8-14,7 14,25 12,0-14,8 13,99 12,0-14,9 13,23 11,6,13,0 !12,34 11,7-14,7 13,07FOIsa lunata post.

Fossa lunata ant.-
Zahl der Falte" 1-2 1,83 1 1 0-3 1,38 2-3 2,33 24 2,80 14 2,58
Fossa lunata post.-
Zahl der Falten 1-2 1,50 1 1 0-2 1,13 1-2 1,71 1-2 1,40 1-3 1,87

ganzen Siedlung bearbeitet und die pferdefunde aus den bearbeiteten Flachen waren relatív
wenig.

Weitere Moglichkeit zum Vergleich bieten die Fundstellen des Magdalénien aus
Deutschland (Oelknitz, Teufelsbrucke - braune Schicht 4 und Kniegrotte), wo die Jager auf
die Pferdejagd spezialisiert waren und deshalb sind dort die Funde relativ haufig.

Noch eine Schwierigkeit taucht bei dem Vergleich auf. Die Funde aus Grubgraben, in
einzelne Abrasionsstufen geteilt, sind im Unterschied zu den Magdalénien-Fundstellen
sehr selten. Daraus folgt, daB die statistische Auswertung nicht voli der Wirklichkeit ent
sprechen mufš.

Die Variationsbreiten und Mittelwerte wie der Haupt- so auch der Teilmaíše aller er
wahnten Fundstellen befinden sich in Tab, No. 19,20,21,22, lm Text fůhre ich nur die
Ubersicht der metrischen Unterschiede an und zwar so, ob die Pferdezahne der Magdalé
nien-Fundstellen gegenuber den Pferdezahnen aus Grubgraben im Durchschnitt groííer
(gr) oder kleiner (kl) oder fast gleich (gl) sind.

Oberkíeferzahne

Der zweite obere Pramolar
Abrasionsstufe I: Grubgraben nur 6 Zahne, Oelknitz 11 Zahne,
Abrasionsstufe II: Grubgraben 4 Zahne, Kniegrotte 25, Oelknitz 28,
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Tab. 19. Fortsetzung.
Tab. 19. Pokračování.

Zahn pl.4 

Fundstelle Kniegrotte Oelknítz Oelknltz
Teufelsbrůeke Teuřalsbrůcke
braune Schlcht 4 braune Schicht 4

Abrasionss!ule II I II I II

Varlatlons- x Varla!ions- x Variatlons- x Varla!lons- x Varia!lons- x
breíte brelte br.i!. br. lte brelte

Zahnlange 27,1-31,4 29,43 20,1-33,7 ! 30,59 25,8-31,9 29,61 28,7-31,6 30,12 28,0-30,6 29,36

Zahnbreite 24,9-29,1 26,65 24,6-28,9 26,34 25,2-29,6 127,29 24,8-29,2 26,60 17,0-29,1 24,92

Lange des
Mesostyls 2,9-7,1 4,56 3,0-5,5 4,25 3,0-6,7 5,00 2,9-4,8 3,91 3,2-5,6 4,6!

Uinge des 
Parastyls 3,5-7,0 5,41 3,5-7,8 5,88 4,0-7,5 5,95 3,3-6,7 4,85 4,4-7,0 5,14

Uinge des 
10,0-16,0 13,45 11,2-17,2 14,40 11,2-15,9 13,75 11,2-15.1 13,35 11,5-15,2 13,35Protocons

Uinge d. hinteren 
Teils des
Protocons 1,5-6,1 3,90 2,4-7,2 4,79 1,8-6,7 3,88 2,2-5,0 3,91 1,3-5,0 3,41

~ange d. hlnteren
eils des

Protocons 5,2-11,5 7,31 6,1-11,0 7,84 5,6-10,2 7,85 5,9-9,4 7,35 5,9-9,2 7,66
Breite des
Isthmus 0,3-2,8 2,15 1,2-2,6 1,88 1,0-3,0 2,06 1,6-2,3 2,08 1,7-3,5 2,30
Grotlte Breite am
hinteren TeH des
Protocons 3,0-5,4 4,30 3,3-5,8 4,40 3,1-5,9 4,59 3,0-5,1 4,01 3,2-5,2 4,37

Entfernung
Hypocon-hinterer
Teil des Protocons 1,8-4,8 3,14 1,6-4,1 3,23 1,2-4,0 2,80 2,4-4,6 3,47 1,5-4,3 3,08
Uinge des 
Sporns 2,6-6,2 3,91 0-5,9 3,94 0-6,1 3,84 3,6-5,4 4,51 3,0-5,4 4,18
Grofite Langa der
Fossa lunata ant. 12,7-16,0 14,60 13,6-16,8 15,05 11,4-16,7 14,68 13,0-16,4 14,82 13,3-15,2 14,40
Gro6te Uinge der 
Fossa lunata post. 11,2-14,0 12,66 11,7-15,3 13,54 10,8-14,8 12,74 12,3-15,0 13,48 11,6-14,0 12,72
Fossa lunata ant.-
Zahl der Falten 1-4 2,82 1-5 2,73 2-5 3,20 1-4 1,85 2-6 3,42
Fossa Iunata post.
Zahl der Falten 1-4 2,30 1-5 2,15 1-4 2,14 0-3 1,42 1-3 1,92

Gegenseitige Beziehungen der Pferdezahne aus den Magdalénien-Fundstellen Lind
von Grubgraben:

Kniegrotte Oelknitz

Abrasionsstufe II II
Zahnlange kl kl kl
Zahnbreite kl kl kl
Lange des Mesostyls kl kl gr
Lange des Parastyls
Uinge des Protocons kl gr gr kl
Grolšte Breite am hinteren Teil des Protocons kl kl kl kl
Entfernung Hypocon-hinterer Teil des Protocons gr gr gr kl
Uinge des Sporns kl gr kl kl
Groňte Lange der Fossa lunata ant. gr kl kl gr
Grčfšte Uinge der Fossa lunata post. kl kl kl
Fossa lunata ant. - Zahl der Falten kl gl kl gr
Fossa lunata post. - Zahl der Falten kl kl gr gr
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Die HauptmaBe aus den Magdalénien-Fundstellen (Abrasionsstufe I) sind immer um
etwas kleiner, in den DetailmaBen ist es nicht mehr so eindeutig. Was die Kauflachen
morphologie betrifft, aus der kleinen Anzahl kann man keine Schlul3folgerungen ma
chen. Ahnlich wie bei den Zahnen aus Grubgraben ist der Sporn auch in der Kniegrotte
immer anwesend, Mesostyl ist meistens verbreitet und Parastyl stumpf. Bei der Abra
sionsstufe II ist jedoch Parastyl in der Kniegrotte im Unterschied zu Grubgraben zu glei
chem Teil verbreitet und stumpf. Bei der Fundstelle Oelknitz ist die Situation ahnlich.

Der dritte und der vierte obere Pramolar
Abrasionsstufe I: Grubgraben 8 Zahne, Kniegrotte 15, Oelknitz 28, TeufelsbrUcke 7.
Abrasionsstufe II: Grubgraben 5 Zahne, Kniegrotte 37, Oelknitz 51, TeufelsbrUcke 14.

Gegenseitige Beziehungen der Pferdezahne aus der Magdalénien-Fundstellen und von
Grubgraben:

Kniegrotte Oelknitz Teufelsbrucke

Abrasionsstufe II II II
Zahnlange kl gr gr gr gr gl
Zahnbreite kl kl gr kl gr kl
Uinge des Mesostyls kl kl gl kl kl kl
Lnge des Parastyls gl kl gr gr kl kl
Lange des Protocons gr gl gr gr kl kl
Lange des vorderen Teils des Protocons gr gr gr gl kl kl
Lange des hinteren Teils des Protocons gr kl gr gr gr gr
Breite des lsthmus kl gr kl gl kl gr
Grofšte Breite arn hinteren Teil des Protocons kl kl kl kl kl kl
Entfernung Hypocon-hinterer Teil des Protocons gl gr kl kl gl gr
Lange des Sporns kl gr kl gr gr gr
Grofšte Uinge der Fossa lunata ant. kl kl gl kl kl kl
Groíite Lange der Fossa lunata post. kl gr gr gr gr gr
Fossa lunata ant. - Zahl der Falten gr gl gr gr kl gr
Fossa lunata post. - Zahl der Falten gr gr gr gr kJ gr

Trotz kleiner Anzahl der Zahne aus Grubgraben konnen wir sagen, daf die Pferde aus
den Magdalénien-Fundstellen einen groberen Protocon und groííere Menge der Falten bei
den Fossae haben. Auch die Mal3e scheinen gesamt grčííer zu sein. Die Kauflachenmor
phologie der Abrasionsstufe I und II der Lokalitat Grubgraben ist vollkommen mit Knie
grotte identisch und auch bei anderen Fundstellen kann man wesentliche Unterschiede
nicht beobachten.

Der erste und der zweite obere Molar 
Abrasionsstufe I: Grubgraben l O Zahne, Kniegrotte 33, Oelknitz 56, TeufelsbrUcke 10.
Abrasionsstufe II: Grubgraben 8, Kniegrotte 46, Oelknitz 76 Teufelsbrúcke 22.
Abrasionsstufe III: Grubgraben 12, Kniegrotte 9, Oelknitz 55, TeufelsbrUcke 12.
Gegenseitige Beziehungen der Pferdezahne aus den Magdalénien-Fundstellen und

von Grubgraben:

Kniegrotte Oelknitz TeufelsbrUcke

II III II !lI II III
Zahnlange gr gl kl gr kl kl kl kl kl
Zahnbreite kl kJ kl kl kl kl kl kl kl
Lange des Mesostyls kl kl kl kl kl kl kl kl kl
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Uinge des Parasty Is kl kl kl kl kl kl gr kl kl
Lange des Protocons gr gr kl gr gr gr gr kl gr
Lange des vorderen Teils des Protocons gr gl kl gr kl gr gr kl kl
Lange des hinteren Teils des Protocons gr gr gr gr gr gr gr gr gr
Breite des Isthmus kl kl kl kl kl kl kl kl kl
Groíšte Breite am hinteren Teil des Protocons kl kl kl kl kl kl kl kl kl
Entfemung Hypocon-hinterer Teil des Protocons gr gr kl gr gr kl kl kl kl
Lange des Sporns gr gr gl kl gr kl gr gr gl
Grofšte Lange der Fossa lunata ant. gr kl ·gr gr kl kl kl kl kl
Grčííre Lange der Fossa lunata post. gr kl gl gr kl kl gr kl gr
Fossa lunata ant. - Zahl der Falten gl gr gr gl gr gr kl gr gr
Fossa lunata post. - Zahl der Falten gr gr gr gr gr gr gr kl gr

Die ersten und zweiten Oberkiefermolaren verhalten sich metrisch anders als die Pra-
molaren. Eine ganze Reihe der MaBe ohne Rucksicht auf die Abrasionsstufe ist bei den
Magdalénien-Fundstellen kleiner als bei Grubgraben. Vollkommen gUltig ist es bei diesen
MaBen: Zahnbreite, Lange des Mesostyls, Lange des Parastyls, Breite des Isthmus, groííte
Breite des hinteren Teils des Protocons. Die maximale Breite des hinteren Teils des Pro-
tocons ist langer. Diese Erscheinung hangt mit einer anderen Entwicklung des Protocons.
Die Anzahl der Falten auf den inneren Wan den der beiden Fossae ist ahnlich wie bei den
Pramolaren, im Durchschnitt groíšer, Wir konnen bei diesen Zahnen eine relativ groBe
Abweichung in der Entwicklung der eizelnen TeilmaBe zwischen den Magdalé
nien-Fundstellen und Grubgraben konstatieren. Es handelt sich klar um eine ganz andere
Populationsgruppe dieser Art.

Die Morphologie der Zahnkrone ist bei den Abrasionsstufen I und II mit Magdalé
nien-Fundstellen identisch. Nur in der Teufelsbrucke (Abrasionsstufe II) sehen wir eine
relativ groBe Menge der Zahne ohne Sporn.

Der dritte obere Molar 
Nur bei der Abrasionsstufe III befinden sich im Grubgraben vier Zahne. Die Knie

grotte gewahrte aus derselben Abrasionsstufe 7, Oelknitz 28, Teufelsbrlicke 5.

Gegenwartige Beziehungen der Pferdezahne aus der Magdalénien-Fundstellen und
von Grubgraben:

Kniegrotte Oelknitz Teufelsbriicke
III III III

Zahnlange kl kl kl
Zahnbreite kl kl kl
Lange des Protocons kl gr kl
Lange des vorderen Teils des Protocons kl gr gl
Lange des hinteren Teils des Protocons gr gr gr
Breite des Isthmus kl kl kl
Grofste Breite am hinteren Teil des Protocons kl gl kl
Entfernung Hypocon - hinterer Teil des Protocons gr kl gr
Lange des Sporns gr gr gr
Grofsre Lange der Fossa lunata ant. gr kl gl
Grčíšte Uinge der Fossa lunata post. kl kl gr
Fossa lunata ant. - Zahl der Falten gr gr gr
Fossa lunata post. - Zahl der Falten gr gr gr
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Die dritten oberen Molaren verhalten sich ebenso wie die ersten und zweiten. Die An
zahl der Falten auf der inneren Wand der beiden Fossae ist bei den Magdalénien - Fund
stellen wieder groííer, die HauptmaBe sind kleiner. Die Lange des hinteren Teils des
Protocons ist wie bei den vorangehenden Zahnen groBer. Es handelt sich offensichtlich um
eine allgemein vorkommende Erscheinung. Die Kauflachenmorphologie ist infolge der
kleinen Menge der Zahne schwer vergleichbar.

Zusammenfassung: Bei meinen fruheren Studien der Pferde des Mittel- und Jung
pleistozans habe ich festgestellt, daB es im Laufe der Zeit zu einer linealen Verkleinerung
der MaBe gekommen ist, welche bis 20m Ende des letzten Glazials verfolgen ist (MUSIL
1974, 1980, 1985). Die kleinsten Pferde konnen wir also dicht am Ende des Spatglazials
finden. Die Veranderungen des Klimas hatten auf diese Entwicklung keine Wirkung, es
handelte sich um eine rein genetisch verankerte Gesetzmaííigkeit. Die Pferde aus Grub
graben sind zeitlich alter als die Pferde der Magdalénien-Fundstellen, sie soli ten also ein
wenig grofšer sein. Die Maíše der Pramolaren (ausgenommen P2) widersprechen jedoch
diesem Faktum. Alle Molaren haben es jedoch restlos bestatigt. Man kann nicht aus
schlieBen, daB dieser Widerspruch nur scheinbar ist und durch die kleinere Menge der
bearbeiteten Zahne verursacht wurde.

Eine weitere Erscheinung konnen wir auf der Kauflache beobachten, welche gut zwei
verschiedene Populationen kennzeichnet: In den Magdalénien-Fundstellen in Thuringen
und in Niederčsterreich. Das betrifft z.B. die Menge der Falten auf der inneren Wand der
beiden Fossae (bei den Magdalénien-Populationen sind sie regelrnalšig haufiger), die
Lange des hinteren Teils des Protocons usw. Alle diese Abweichungen zeigen auf zwei
verschiedene Entwicklungslinien. Die Pferde der Lokalitaten in Thuringen gehoren of
fensichtlich in einen anderen Bereich der Palaopopulationen als die von Nieder
osterreich. Wir haben hier also 20m erstenmal eine unterschiedliche Entwicklung der
Pferde aus nordeuropaischen Tiefebenen und aus zwei geographisch entfernten Gebiete.
lm Grunde genommen ist jedoch die Kauflachenrnorphologie aller studierten Zahne
dieselbe, es handelt sich um eine Art.

Die Unterkíeřerzahne
Ahnlich wie bei dem Oberkiefer ist die Menge der Unterkieferzahne aus Grubgraben

relativ klein. Deshalb muf3 nicht die statistische Auswertung ganz beweiskraftig sein, was
eben bedeutet, daB diese kleine Menge gegenseitige metrische Vergleiche mit anderen
Fundstellen beeinfluf3t konnte. In der Ubersicht beníltze ich dieselbe Bezeichnung wie bei
den Oberkieferzahnen,

Der zweite untere Pramolar
Abrasionsstufe I: Grubgraben 6 Zahne, Oelknitz 23, Teufelsbrucke 3.
Abrasionsstufe II: Grubgraben 4, Kniegrotte 30, Oelknitz 22, Teufelsbrucke 5.
Gegenseitige Beziehungen der Pferdezahne aus den Magdalénien-Fundstellen und von

Grubgraben:
Kniegrotte Oelknirz Teufelsbrucke

[] I Jl I II
Zahnlange kl kl kl kl kl
Zahnbreite kl kl kl kl kl
Lange der Doppelschlinge gr kl gr kl kl
Wellung der Fossa lunata post. kl gr kl kl kl
Lange der Vallis externa gr kl gr kl kl
lnnenbreite der Vallis externa kl kl kl kl kl
Breite des lsthrnus kl kl kl kl kl
Uinge des Sporns kl gr kl gr gr
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Die Mehrheit dieser Zahne aus den Magdalénien-Fundstellen hat kleinere Ausmaíše,
besonders ist es sichtbar bei der Lokalitat Teufelsbríicke. Das betrifft nicht nur die Haupt
sondem auch die Detailmaíše. Kleinere Unterschiede sind offensichtlich nur bei der Lange
des Sporns, wo es umgekehrt ist. Was die Zahnkronenmorphologie betrifft, bei den
Magdalénien-Fundstellen finden wir mehrere Zahne mit V-formigem Einschnitt bei der
Doppelschlinge. Ausnahmsweise fehlt auch der Sporn. Man kann jedoch nicht ausschlie
Ben, dass bei groíšerer Anzahl der Zahne in Grubgraben dasselbe erscheinen konnte. Sonst
existieren keine grofšeren morphologischen Unterschiede zwischen allen angefiihrten
Fundstellen.

Der dritte und der vierte untere Pramolar
Abrasionsstufe I: Grubgraben 10 Zahne, Kniegrotte 59, Oelknitz 87, Teufelsbrucke 23
Gegenseitige Beziehungen der Pferdezahne aus den Magdalénien-Fundstellen und

von Grubgraben
Kniegrotte Oelknitz Teufelsbrucke

I [ I
Zahnlange kl kl kl
Zahnbreite kl gr kl
Lange der Doppelschlinge kl kl kl
Lange des Talonids kl gr gl
Wellung der Fossa lunata post. gr gr gr
Lange der Vallis externa gr gr gr
Innenbreite der Vallis externa kl kl kl
Breite des Isthmus kl kl kl
Lage des Sporns gl gr kl

Die Mehrzahl der Mal3e aus den Magdalénien-Fundstellen ist kleiner als bei den Zahnen
aus Grubgraben. Gewisse Unterschiede sind jedoch offensichtlich, z. B. grofšere Wellung
der Fossa lunata post. und auch die Lange der Vallis externa. Kleiner ist dann die Breite des
Isthrnus.

Auch die dritten und vierten unteren Prarnolaren aus Grubgraben entsprechen, ahnlich
wie die zweiten, den vorausgesetzten metrischen Werten. Sie sind groíšer als bei den Zah
nen der Magdalénien-Fundstellen. Morphologisch sind jedoch die Zahne sehr ahnlich,
Nur Vallis externa reicht irn Unterschied zu Grubgraben in der Mehrzahl der Funde aus
dem Magdalénien bis ZUl' Basis des Isthmus. Besonders ausgepragr ist es bei der Lokali
tat Teufelsbriicke, wo wir diese Erscheinung bei allen Zahnen beobachten konnen.

Der erste und der zweite untere Molar 
Abrasionsstufe I: Grubgraben 18 Zahne, Kniegrotte 86, Oelknitz 83, Teufelsbriicke 14.
Abrasionsstufe II: Grubgraben 10, Kniegrotte 25, Oelknitz 83, Teufelsbriicke 40.

Gegenseitige Beziehungen der Pferdezahne aus den Magdalénien-Fundstellen und von
Grubgraben:

Kniegrotte Oelknitz TeufelsbrUcke
I II I II I II

Zahnlange kl kl kl kl kl kl
Zahnbreite kl gr gr gr gr gr
Lange der Doppelschlinge gr gr kl kl kl kl
Lange des Talonids kl kl kl kl kl kl
Wellung der Fossa lunata post. gr kl gr kl gr kl
Uinge der ValJis externa gr gr gr gr gr gr
lnnenbreite der Vallis externa kl kl kl kl kl kl
Breite des Isrhmus kl gl gr gr gl gr
Uinge des Sl_lorns kl gl kl gr kl kl
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Tab. 20. Der Vergleich und Mittelwerte der ersten und zweiten oberen Molaren aus den Fundstellen Grubgra
ben, Kniegrotte, Oelknitz und TeufelsbrUcke, Abrasionsstufe !, II und III.

Tab. 20. Srovnání středních hodnot rozměrů prvních a druhých svrchních molárů z lokalit Grubgraben,
Kniegrotte, Oelknitz a Teufelsbrucke, abrazní stupeň !, II a III.

Zahn M',2

Fundstelle Grubgraben Grubgraben Grubgraben Knlegrotte Kniegrotte Knlegrotte

Abraslonsstufe I II III I II III

varlatlcns- i Varlations- i Varlatlons- x Varlations- x Variations- x Variations- x
brelte brette brette bralte brelte breite

Zahnlange 25,2-28,4 26,71 24,2-29,5 26,2 21,9-30,3 25,6 25,1-29,7 27,53 23,0-29,6 26,25 23,S-26,S 24,52

Zahnbrelte 22,2-27,7 25,28 25,3-28,1 26,7 24,8-30,6 26,5 22,0-32,1 25,07 23,6-27,4 25,41 24,1-27,2 25,70

Liinge des 
3,5-4,3 3,79 2,0-6,1 4,08 3,6-5,6 4,71 2,6-4,2 3,29 2,6-4,8 3,55 3,1-4,2 3,49Mesostyls

Lěnqe des
3,4-4,3 3,91 3,3-5,9 4,40 3,6-6,9 4,53 2,5-5,3 3,83 2,7-5,4 3,83 2,9-4,1 3,45Parastyls

Lange des
11,5-14,8 13,64 11,4-15,6 13,8E 11,5-15,7 13,06 12,6-16,3 14,30 11,0-16,5 13,59 11,7-15,0 13,21prctoccns

Uinge d. vorderen 
Teil, des 

4,29 2,1-5,1 3,64 2,6-6,6 4,28 1,7-5,4 3,75 2,0-5,3 3,61Protocons 2,8-5,5 4,17 3,0-5,7
Uinge d. hinteren 
TeHs des 6,5-8,6 7,08 6,1-8,7 7,40 5,6-8.2 6,77 5,5-9,6 7,96 5,7-10,4 7,74 6,0-8,2 7,33
Protocons
Srelte des
Isthmus 1,7-2,9 2,31 1,8-3,0 2,17 2,1-3,7 2,67 1,4-3,0 2,03 1,6-2,9 2,08 1,9-2,9 2,27
Grollte Brelte am

4,341 i 3,45
hlnteren Tell des

4,1-5,1 4,65 3,6-5,4 4,80 2,7-5,0 3,55 2,8-4,9 3,73 3,0-4,0Protocons 3,0-5,4
Entfernung

1,751
Hypocon-hlnterer 1,3-2,2 1,74 1,0-2,3 1,69 1,4-2,7 1,83 1,2-3,0 2,00 1,1-3,0 1,79 1,2-2,4
Tell des Protocons
Uinge des 1,0-4,3 2,47 0-2,9 1,59 0-2,9 0,97 0-4,0 2,70 0-4,6 2,36 0-2,1Sparns 0,91

GrOBte Liinge der 12,3-14,6 13,4 12,4-14,6 13,1~ 10,5-14,9 12,13 12,4-15,0 13,66 11,1-14,3 13,00 11,1-12,5 11,81
Fcesa lunata ant.
GroBte Uinge der

9,3-13,4 11,29 11,0-13,4 11,64 9,5-12,0 10,52 10,2-14,9 12,29 10,0-13,1 111,39 10,0-11,5 10,53Fossa lunata post.

Fossa lunata ant.·
Zahl der Falten 2-3 2,78 1-4 2,62 1-3 1,50 1-5 2,79 1-6 3,17 2-4 2,78
Fossa lunata pcst..

1-2 1,22 1-2 1,50 0-2 0,83 1-3 11,48 1-4 1,82 1-2 1,11Zahl der Falten

Die ersten und die zweiten unteren Molaren haben bei allen Magdalénien-Fundstellen
kleinere Zahnlangen, bei der Zahnbreite ist es jedoch vollig umgekehrt. Die Lange des
Talonids und die innere Breite der Vallis extema sind bei den Zahnen der Magdalé
nien-Fundstellen immer kleiner, dagegen die Lange der Vallis externa ist immer grofšer.
Es ist bewirkt durch die Unterschiede zwischen einzelnen Palaopopulationen aus ver
schiedenen Gebieten.

In der Morphologie der Zahnkrone sehen wir keine wesentlichen Unterschiede.
Wahrend der Spom bei allen Zahnen von Grubgraben (Abrasionsstufe I) anwesend war,
in der Kniegrotte sind schon relativ viele Zahne ohne Spom (mit Sporn 79 Zahne, ohne
Sporn 10). Der Sporn fehlt auch bei den Zahnen von Oelknitz und von der Teufels
briicke, nicht jedoch so viel. Jedenfalls handelt es sich um einen ziemlich groBen Unter
schied gegeni.iber Grubgraben.

Der dritte untere Molar 
Abrasiosnsstufe I: Grubgraben 4 Zahne, Kniegrotte 20, Oelknitz 40, Teufelsbrucke 19

Gegenseitige Beziehungen der Pferdezahne aus den Magdalénien-Fundstellen und
von Grubgraben

212



Tab. 20. Fortsetzung. Folge 2.
Tab. 20. Pokračování. Část 2.

Zahn M1•Z

FundsteU. Oelknltz Oelknltz Oelknltz Teuf.l.brucke Teufelsbri.icke
~e~~~II~~~~I~~t 4braune Sc:hlcht 4 braune Schlcht 4

Abraslonntufe I II III I II III

Varlatlons· i Variatlons- i Varlatlons- i Varlatlons- i Varlations- i Variations· i
br.lt. br.lt. br.ll. br.lt. br.ll. br.lt.

Zahnlange 24.5·32.0 27.69 23.4·30.0 25.90 2t.5·27.2 24.28 17.9·29.0 26.52 16.1030.5 25.25 23.2-26.2 24.85

Zahnbrtlte 15.8032,3 24,38 22,7-28,5 25,14 15,7-27,7 24,38 14,4·26,6 24,02 15,5·27,7 24,45 23,0·27,2 25,60

Langa de. 
M.soatyl. 2,6-4,3 3,43 2,4-5,3 3,67 2,8-5,7 3,90 3,0-4,2 3,51 2,8-4,3 3,55 2.3-5,0 3,77
Uinge des 
Para.tyla 2,9·5,8 3,87 2,7-5,5 3,67 2,5.5,5 3,55 3,2-5,0 4.00 2,1-5,5 3,34 3,1·5.0 3,77

Liing. de. 
Prctcccne 11,7-16,6 14,16 11,4-16,0 14,01 11,0-16,3 13,14 11,7-15,9 14,39 11,5·16,8 13,42 11,0·15,0 13,37
Lan". d. vcrderen
Tall5 des
Prcteeene 2,4·6,5 4,41 1,7-6,1 4,13 1,8.5,8 3,90 2,5·5,1 4,30 2,7-5,8 3,78 2,6-5,2 3,48
Lan". d. hlnteren 
Tell. de.
Preteecne 6,2·10,5 8,03 5,9·10,1 7,79 5,0·9,6 7,41 7,0·9,3 6,07 6,2-11,1 7,80 5,7-9,3 7,47 
Brelte des
lsthmus 1,0·3,1 1,81 1,1·2,6 1,92 1,1-2,8 1,89 1,4·2,5 2,02 1,3-3,4 1,96 1,9-2,5 2,15

GroBte Brelt. am
blnteren Tell des
Protocons 2,7-58 387 1,2-5,2 • 06 29-5 o 394 26-44 368 28-52 393 2,6-42 349
Entfernung 
Hypocon-hlnterer
TaH de. Preteeene 0,8·3.2 1,90 0,7-3,7 1,74 0,7-2,2 1,51 1,1-2,5 1,67 0,8-2,5 1,45 0,6-2,5 1 ."
Uingedes 
Spornl 0-4,3 . 2,17 0-5,1 2,04 0·2,9 0,83 0-4,2 2,70 0-4,2 1,68 0-2,2 0,95

GraBte Lange der
Fossa lunata ent. 120-159 1379 110-167 1268 102-131 1146 119-142 13,34 115·15 O 1284 113·13 O 1184

~!~~:tI811~~~fa8Od()~_ 106-148 1248 100-14 O 1133 86-118 1025 112·119 1160 104·131 1140 100·12 O 1064
Fona lunata ant.-
Zahl der Falten 0·7 2,70 1-6 2,97 0·5 2,78 1-4 2,55 1·7 2,86 1·5 2,50

Fossa lunata post.
Zahl dar Falton 0·3 1,50 1-3 1.68 04 1.54 1·2 1,40 1·3 1,40 1-2 1,41

Kniegrotte Oelknitz Teufelsbrucke

II II II
Zahnlange kl kl kl
Zehnbreite kl kl u .
Lange der Doppelschlinge kl gr gr
Lange des Talonids kl kl kl
Wellung der Fossa lunata post. gr gr gl
Lange der Vallis externa kl gr gr
lnnenbreite der Vallis externa kl kl kl
Breite des lsthmus gr gr gr
Lange des Sporns gr gr gl

Die HauptmaBe sind bei den Zahnen aus den Magdalénien-Fundstellen kleiner. Klei
ner ist auch die Lange des Talonids die innere Breite der Vallis extema. Dagegen sind die
Breite des Isthmus, die Lange des Spoms, meistens auch die Wellung der Fossa lunata
post. und die Lange der Doppelschlinge bei den Magdalénien-Lokalitaten grofšer.

Zur Auswertung der Zahnmorphologie ist die Menge der Zahne zu gering.
Zusammenfassung: Die Unterkieferzahne aus der Lokalitat Grubgraben sind in der

Beziehung zu den Zahnen der Magdalénien-Fundstellen im Durchschnitt groííer, das be
trifft nicht nur die HauptmaBe, sondem auch manche DetailmaBe. Trotzdem finden wir bei
beiden zeitlich getrennten Pferdegruppen (Grubgraben und Magdalénien) eine ganze
Reihe offensichtlich gemeingliltiger Abweichungen, welche auf den Unterschied zwischen
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Tab. 20. Fortsetzung. Folge 3.
Tab. 20. Pokračování. Část 3.

ihn M'

mdstelle Grubgraben
4 Zahne

III

1·3

III

0-6

III

Varlatlons
breite 

brasionastufe

Knlegrotte
7 Zahne

Oelknitz
28 Zahne

TeufelsbrOcke
brauneSchicht 4

Varlatlons·
brene

veríattons
brelte

25.6·29,7 28,62 25,6-30,2 28,20 24,5·30,0

Varlatlons
breite

Ilango 27,15 26,0·30,4 27,50

lbreite

18 des
,styl s

21,9-24,3 23,42 21,3-23,8 22,74 21,0-27,8 23,09 21,2-23,4 22,56

18 des
styls

18 des

re d. hlnleren 
des

18 d. vorderen
de.

cccns 2,604,1

12,9·15,8 14,62 3,8·16,0

3,50 2,7-4,2

14,57 12,1·19,2 14,76 12,0·15,0 13,68

3,55

eeene 8,2·10,0

1,8·3,0

37·5,5

0,6·1,9

0·1,7

106-132 

110·123

0·2

8,85 8,5·10,6

3,34 1,0-6,5

9,46 7,1.10,8 

3,76 2,4-4,5

9,20 8,3·9,7 8,90

:8 des
2,27 1,5-2,5 1,91 1,4·2,3 1,65

348

ue Breite am
sren TaH des
ocons 4,60 2,9-3,6 3,16 2,5-43 3,64 3,2-4 O

1,42

lrnung 
accn-hfnterer
fee Protcccns 1,27 0,8·2,3 1,59 0,5·2,0 1,13 1,0·2,2

1210 

18 des
ns
tte Ui.nge der 
18 lunata ant. 

0,70 0·2,5 1,54 0·2,7 1,22 0,4·1,5

11 96 10,5-12,9

1,08

2,40

\te Uinge der 
12,10 125·13 O 1284 72·137 

1103 103-129 1202 
.e lunata ant.
der Falten

1187 111-134 12,00 90-14 O 

1,71 1·3

.a lunala post.
der Falten 0-1

1,25

0,75 0-1

1,71

0,86 0-2 0,86 1

den Palaopopulationen der verschiedenen Gebiete hinweisen. Morphologisch sind die
Kauflachen sehr ahnlich, doch auch da kann man gewisse Unterschiede in der Detail
bildung der Zahnkrone finden.

SchluBfolgerungen

Die Pferde aus Grubgraben befinden sich zeitlich zwischen den Fundstellen des oberen
Gravettien und des Magdalénien. Es handelt sich also um die erste Fundstelle mit Pfer
den dieses Zeitabschnittes. Deshalb sind diese Funde sehr wichtig.

Das Studium der Pferde von Grubgraben bestatigt vollig die Richtigkeit meiner fruhe
ren Untersuchungen der linearen metrischen Verkleinerung.

Die Pferde von Grubgraben gehoren auf Grund aller metrischen und rnorphologischen
Merkmale der Art Equus germanicus NEHRING 1884. Sie representieren eine Palaopopu
lation, welche offensichtlich auch auf anderen Pferdefundplatzen in diesem Gebiet
(Mahren, Slowakei, Niederosterreich, Ungarn) in dieser Zeit vorkommen. ln einer ganzen
Reihe der Merkmale unterscheiden sich diese Pferde von den Pferden aus dem Magdalé
nien Nordmitteleuropas. Es handelt sich klar um zwei selbststandige Entwicklungsgebie
te. In diesen zwei durch die Gebirge getrenneten Gebieten lebte dieselbe Art der Pferde,
ihre Entwicklung ist jedoch einigermaBen unabhangig verlaufen, weil sie durch die Ge
birgsbarrieren isoliert wurde. Diese zum erstenmal erwahnte Erscheinung verdient eine
weitere Detailstudien.
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Tab. 21. Der Vergleich der Variationsbreiten und der Mittelwerte der zweiten unteren Prarnolaren aus den
Fundstellen Grubgraben, Kniegrotte, Oelknitz und Teufelsbriicke, Abrasionsstufe I und II.

Tab. 21. Srovnání variačních šířek a středních hodnot rozměrů druhých spodních premolárů z lokalit Grubgra-
ben, Kniegrotte, Oelknitz a Teufelsbriicke, abrazní stupeň I a II.

Z.hn p,

Fundstelle Grubgraben Grubgraben Knlegrotte Oelknltz Oolknltz Teuřelsbrůcke

Abraslonsslufe

Variations- Varlatlons- Varlatlons- Yarlatlcns- Varlations- Variations-
brelte brelte brelte brelte brelte brelte

Zahnlange 33,0-33,9 33,76 31,3-34,3 33,20 29,9-35,6 32,14 30,2-33,7 31,97 24,2·35,3 32,41 29,5·32,1 31,20

Zahnbrelte 14,7·15,3 15,16 13,8-15,8 14,40 12,7-15,3 14,08 11,1-15,8 14,13 13,0-15,2 14,30 13,3-16,0 14,30

Unge der 15,2-18,5 17,35 14,1-16,3 15,30 13,9-17,1 15,46 13,2-17,1 15,23 13,1-17,0 15,42 13,6-15,2 14,30
Doppelschllnge

Unga des 
Talonlds

Wellung der Fossa 0-1 0,50 0-4 1,75 0-3 1,21 0·5 1,48 0-3 0.95 
lunata post.

Ung. der 3,2-5,9 4,18 2,3-3,9 3,15 2,8-5,6 3,75 2,1-5,0 3,90 2,4-5,9 3,71 3,4-4,1 3,70
Vallls externa

Innenbrelte der 2,8-3,9 3,42 3,4-4,9 3,87 2,1-4.3 3,11 1,8-3,7 3.08 1,8-4,2 2,97 2,2-3,2 2,60
ValU. externa

Br.lI. des 0,6-1,3 0,85 0.5-1,2 0.87 0,2-0,7 0,39 0,2-1.0 0,51 0,2-1,0 0,56 0,5-0,6 0,55
Isthmus

~ange des 0.5-1.8 1.16 1.0-3.9 2.15 0-3.5 1,53 0-4,5 2,12 0-2,7 1,18 0,6-3,2 2,26 
Sporns

Zahn P, p". 

fundstelle Teufelsbrucke Grubgraben Kniegrotte O.lknltz Teufelsbrucke

Abrasionsstufe II I I I I

Varlallons- i Varlations- X Variatlons· i Varletlcns- i Varlatlona- X
breite br.ll. breite br.ll. brelte

ZahnHing. 32,0-33,2 32,50 29,4-31,1 30,03 26,0-32,9 29,53 27,0-33,3 29,79 26,6-31,7 29,54

Zahnbr.lt. 13,9-16,5 15,04 14,8-18,1 16,94 12,9-19,2 15,80 12,6-25,6 17,55 13,0-19,2 16,41

Uinge der 15,0-16,0 15,30 13,1-18,4 16,18 11,9-18,9 15,21 12,5-18,6 15,62 13,5-17,7 15,64
Ooppelschlinge

Uinge des 1,94,6 2,68 1,2-4,9 2,58 1,04,7 2,73 1,2-5,0 2,64
Talonids

W.llung der F055a 0-1 0,40 0-3 0,90 0-5 1,56 0-5 1,62 0-3 1,56
lunata post.
Lange der 3,04,7 3,80 3,9-5,7 4,87 3,5-7,0 5,22 3,4-7,4 5,17 4,0-7,7 5,38
Vallis externa

Innenbreite der 2,4-3,5 3,02 2,3-5,3 3,85 2,1-5,1 3,46 2,04,8 3,40 1,24,7 3,32
Val1is externa
8relte des 0,2-0,5 0,32 0,2-1,6 0,91 0,2-2,2 0,70 0,2-1,3 0,73 0,2-2,0 0,76
Isthmus
Uinge des 0-2,8 1,55 1,04,8 2,62 0,5-5,0 2,62 0,2-5,0 3,94 0,84,0 2,41
Sporns

Nochmals bestatigt sich also, daf3 uns das Detailstudium der innerartlichen Verande
.rungen in die Hande eine sehr genaue relative biostratigraphische Skala gibt und dadurch
auch die Moglichkeit der genauen stratigraphischen Eingliederung der neuen Fundstellen
gewahrt, Die Voraussetzung dieser Detailarbeit ist jedoch eine genaue Trennung der
Zahne nach der Intensitat der Abrasion. Diese Trennung ist notig, weil es wahrend der
Zahnabrasion zu metrischen und morphologischen Veranderungen vorkommt.

Die Fundmenge in den vier Kulturschichten in Grubgraben mag vorerst wohl zu klein
erscheinen, kann derzeit noch nicht mit Sicherheit festgestellt werden. Das bisher ergra
bene Areal hat noch nicht alle sukzesiven Lageraufenthaltszentren erfasst, wie das nur
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Tab. 22. Der Vergleich der Variationsbreiten und Mittelwerte der ersten und zweiten unteren Molaren aus den
Fundstellen Grubgraben, Kniegrotte, Oelknitz und TeufelsbrUcke, Abrasionsstufe I und II.

Tab. 22. Srovnání variačních šířek a středních hodnot rozměrů prvních a druhých spodních molárů z lokalit
Grubgraben, Kniegrotte, Oelknitz a Teufelsbrucke, abrazní stupeň I a II.

Zoh" M" 

Fundlt,ll. Grubgraben Grubgraben Knl·sratte Knlegrotte O.lknltz Oelknltz

Abr •• lon •• tuf. I II I II I II

Varlatlon.· i Varlatlonl- i Varlatlon.- i Varl.tlan.· i verlatlone- i Varl.tlon.- i
brelt. br,lt, br.lt. br,lt, br.lt, bralt. 

ZahnU'n". 25,9·33,6 29,25 24,7·31,7 27,36 25,4·33.0 27.74 24,9·28,1 26,29 25.3·34.6 27,63 23,7·31,0 25,98

Zahnbr.lta 12.1·17.5 15,04 12,7·16,3 14,83 11,9·17.8 14,99 13,6-17,6 15,43 12,4-17,9 15.18 13,4·26.1 18.85

Liinga dar 11.8·17,4 14.71 13.7·16.3 14,58 12,7-18,4 14,43 13,0-15,3 14,09 12,6-17,1 14,69 12,1.18,1 14,02 
Ooppe'lchllnge 

Lan". d •• 1,8-e,1 3,14 2.7'5,1 3.58 1.2-4.1 2.70 1.1·3.7 2.40 1,5-4,5 2.72 1.5-4,0 2,32
T.lonld, 
W.Uung dar Fo ••• 0-4 0,95 0'3 0,80 0-4 1,36 0·2 0,52 0-6 1.25 0-4 0,72
lun_t. post 
Unge der 3,1·7,4 5,68 5,0-8,4 8,09 4.4-8,9 6,34 5,1-8,0 6,51 4,0-9,0 6,37 4,0-8.6 6,87
V.llla .xt.rna 
Inn.nbraJte der 2,1-4,0 3,15 2,3·3,7 2,98 1,7-7,0 3,02 1,7-3,8 2,62 1,64,0 2,90 1,5-4.5 2,61
Vlili, IXt,rn. 
Br.lt. deJ 0,2-4.2 1.35 0,6·2,8 1.58 0,2·3,0 1,23 0,3·3,2 1,53 0,3-3,2 1,50 0,1-5,5 1,78
Ilthmul 
Ling. d •• 0,7 ...• ,0 2,48 0-4.0 1.26 0·3.3 1.51 0·3.2 1,20 0-4,1 2.32 0-4,0 1,62
Sporn. 

Z.hn Mu M,

Fund.t.lI. Teufelsbrucke Teuf.l.brOck. Grubgraben Knlegrotte Oelknltz Teufel.brOcke 

Abr •• lon •• tuf. I II II II II II

Varlatlon.- i Varlatlon.- i Varlatlona- i Varlat/ona- i varlatlcns- i Varlat/ona- i
br.lt. br.lte br.lt. br./t. brelte br.lte 

Z.hnUling. 25,2·30,5 26,83 24,2·28,9 25,53 29,7·33,5 32,15 28,8·33,0 31,03 28,1·36,0 31,42 28,1·35,0 31,00

Zahnbr.lt. 13,5.17,5 15,38 14,1.18,6 15,74 14,0·14,6 14,27 11,8·15,5 13,52 11,3·17,8 14,09 12,5-15,5 14,00

Lang. d.r 12.2.15.4 13.76 12,2·17,0 14,03 12,5.13,9 13,07 11,5·14,3 12,85 11,4'15,6 13,20 12,0'15,2 13,84
Dopp.'.chllnge 

Lan". d •• 1,9-3,6 2,75 0,7-3,4 2,24 4,1-8,7 7,30 3,4-8,6 5,85 4.1·9,2 6,33 4,2-8,0 6,42
Talonld. 

Wellung d.r Fo •• a 0·3 1,28 0·3 0,65 0·1 0,50 0·3 0,90 0-4 1,10 0·2 0,57lunata post. 
Ling. der 4,3-8,2 6,45 5,5-8,9 7.24 4,9·6,4 5,42 2.1·6,8 4,99 2,0·9,1 5,56 3,8-8,2 6,38
V,III. ut,rnl 
Innenbralte der 1,7-4.3 2;80 1.4·3,5 2,36 2,3·3,8 3,02 1,8·3,8 2,73 2.0-4,2 2.92 1,7·3,6 2,43
V.III •• xterna
Br.lt. des 0,5·2.6 1,30 0.2·3,8 1,95 0,2-0,9 0,50 0,2-2,7 0,79 0,2-3,3 1.17 0.2·3.2 1.07
,.thrnu. 
~áng, de. 0·2,8 1,40 0·2,0 0,63 0·3.1 1,40 0-4,2 1,76 0-4,0 1,68 0·2,6 1,38
Sporns 

bei der KS 3 eindeutig der Fa!l war. Man kann nicht vorlaufig auschliessen, dass in den
anderen Kulturschichten die Pferdejagd eingeschrankt und auf andere Tiere verlegt
wurde. Die Kulturschicht 3 schlieBt heute die groíšte Menge der Funde ein. Als die
Hauptfundschicht bei dieser Bearbeitung konnen wir also nur KS 3 betrachten.

Die Verbreitung der Funde ist in a!len KS keinesfa!ls gleichrnaíšig, clie Anhaufung zeigt
clie Arbeitsflache im Lager. Das Lager setzt sich nach der Anhaufung der Pferdefunde
weiter nach Osten fort.
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Es ist fur mich eine angenehme Pt1icht Herm Prof. F. J. Brandtner [Uf eine liebens
wiirdige Verleih der Pferdefunde zum Studium meinen herzlichen Dank auszusprechen.
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Ebenso die EinfUhrung in die Problematik der studierten Fundstelle, die Moglichkeit der
Diskussion zu einer groBen Reihe der dortigen Probleme sowie kritische Bemerkungen
zu meinem Manuskript war fůr mich viel von Nutzen.

STUDIUM NÁLEZŮ KONt Z LOKALITY GRUBGRABEN

Grubgraben je paleolitická lokalita, na které se v superpozici nachází pět kulturních vrstev. Jsou značeny
od shora dolů čísly I až 5. Ve všech kulturních vrstvách se nacházely artefakty epigravettienu s nálezy kostí
lovné zvěře. Jednotlivé kulturní vrstvy byly navzájem mezi sebou oddělené různě mocnou vrstvou spraše.

Nálezy koní a možná i ostatního osteologického materiálu se soustřeďují na komplex kulturních vrstev
a vzhledem k poměrně krátké době jejich trvání je proto zpracovávám jako jednu paleopopulaci.

Z komplexu kulturních vrstev máme i radiometrické datování. První nacházíme v článku HAESAERTSE
(1990). Z vrstvy KS 4 pocházejí dva údaje, a to 18400 ± 330 B.P. a 18960 ± 290 B.P. Další údaj je z vrstvy
KS 3/KS 4 (zřejmě nebylo možné vrstvu přesně identifikovat), a to 18170 ± 300 B.P. Další údaje pocházejí
pak až od Brandtnera (1996):

KS I: GrN 2190218380 ± 130 B.P.
KS 2: GrN 21529 18890 ± 140 B.P.
KS 3: GrN21530 18920± 180B.P.
KS 4: GrN 21531 19380 ± 90 B.P.
Komplex kulturních vrstev má tedy délku trvání pouhých 1000 let.
Lovná zvěř byla zpracována pouze z výzkumných let 1985 a 1986 (LoGAN 1990). Silně převažují sob i (počet

jedinců ca 73 %) a koni (ca 22 %), méně jsou zastoupeni kozorožci (2,4 %). Všechna ostatní zvířata se vyskytují
pouze ojediněle: tur (několik zubů), liška polární (fragment spodní čelisti a několik provrtaných špičáků), asi ro
somák (jedna kost), mamut (pouze velmi špatně zachované zlomky mamutoviny, asi z nějaké mršiny, ne tedy
ulovené zvíře) a medvěd brtník. Brandtner uvádí ještě parohy (shozy) jelena asi 3-4 roky starého a dobře zacho
vaný fragment tibie, dále pak bělokura a zajíce běláka. LOGAN (1990) se domnívá, že určení jelena je chybné.

Lokalita Grubgraben je podstatně mladší než všechny moravské stanice s kulturou pavlovienu (= svrchní
graveuien). Liší se zřejmě i podstatně jiným složením lovné zvěře. Nijak přitom nevzrostl počet zvířat, která
k nám přicházejí postupně z jihu, jak jsme mohli zaznamenat již u jihomoravských lokalit, a to jak v počtu
těchto druhů tak i v jejich množství, které je stejné jako na jihornoravských lokalitách pavlovienu. Nedošlo
tedy v tomto následujícím období k nějaké změně. Rozdíl je však ve velké specializaci na lov sobů a koní,
tehdy zřejmě nejhojnějších zvířat v této oblasti. Tím se tato lokalita přibližuje z hlediska lovných zvířat k vyso
ké specializaci, kterou známe u celé řady magdalénských lokalit. Vzhledem k tomu, že nálezy koní z tohoto
období skoro neexistují (střední Evropa) nebo nedošlo k jejich detailnímu zpracování, jedná se z hlediska po
znání jejich evoluce a možných migrací o mimořádně cennou lokalitu. Překvapující je mocná spraš v nadloží
nejmladší kulturní vrstvy.

Fosilizace všech nálezů, a to bez ohledu na kulturní vrstvu, je velmi podobná. Stupeň zvětrávání je silně zá
vislý na délce doby, po kterou kost ležela na povrchu. Nacházime zde proto jednak osteologický materiál, který
byl relativně brzo překryt sedimentem a pak ten, který zřejmě ležel delší dobu na povrchu, takže na něj mohly
působit klimatické změny. Ty pak vedly k většímu nebo menšímu stupni jejich zvětrání, u některých kostí
i k jejich podélnému rozpukání.

Povrch kostí je obecně žlutohnědé barvy, která je někdy světlejší, je možné říci, že došlo k jejímu vybíleni.
Toto zabarvení povrchu nacházíme bez rozdílu u všech přítomných kulturních vrstev. V jednom případě, bylo
to u fragmentu větve spodní čelisti, bylo patrné, že se barevně liší strana ležící na sedimentu od strany protější.
Povrch kosti ležící na sedimentu byl hladký, žlutohnědé barvy, zatím co jeho svrchní strana byla hnědě zbarve
ná a měla slabé podélné praskliny. Různý způsob zachování byl patrný i u zubů této čelisti. Jednalo se jasně
o vliv povětrnostních faktorů. Z toho vyplývá, že vhledem k tomu, že většina kostí má hladký povrch, muselo
poměrně velmi brzo dojít k jejich přikrytí sedimentem.

Je nutné se uvědomit, že veškerý osteologický materiál, který nacházíme v kulturních vrstvách, je vlastně
odpad po lidské činnosti. Většina kostí sloužila totiž jako výchozí surovina a v žádném případě nebyly tříštěny
pouze pro získání morku, jak se stále ještě tento názor objevuje. Každé tříštění kostí bylo záměrné a několikrát
se opakovalo, a to pod nejrůznějšími úhly. Pod tímto zorných pohledem je proto nutné se na zachované kosti
v kulturních vrstvách Grubgrabenu dívat.

Na rozdíl od celé řady gravettských lokalit jsou nálezy spodních a svrchních čelistí a volných zubů poměr
ně hojné. Způsob podélného tříštění obou větví spodní čelisti je vždy neklamnou známkou přítomnosti člově
ka. Nacházíme je bez rozdílu paleolitické kultury od nejstarších dob (měl jsem možnost ji zaznamenat i na
lokalitě Schoningen ze středního pleistocénu) až do magdalénienu. Výsledkem mělo být zřejmě získání spodní
části mandibuly, která má na své bázi podélně probíhající čelistní kanálek (canalis mandibulae). Ten probíhá
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pod všemi zuby až k bradovému otvoru. A právě tento podélný žlábek sevřený z obou stran poměrně silnou
kostí, byl cílem tehdejších lidí.

Z rozložení kostí je patrné, že nálezy osteologického materiálu z KS 2, 3 a 4 se ve všech případech kon
centrují na stejná místa, do stejných poloh (viz obr. I a 2). Znamená to, že se jedná o nepřerušený pobyt na
tomto tábořišti v době trvání všech tří kulturních vrstev, pochybuji o tom, že by mezi nimi existovaly nějaké
delší časové hiáty, Podle mně se nedá ani vyloučit, že slabé vrstvičky spraše, které na některých místech jed
notlivé kulturní vrstvy oddělovaly, nebyly eolického puvodu, ale vznikly antropogenně. Možná, že kosti čerst
vě zabitých zvířat přitahovaly tak velké množství nejrůznějšího hmyzu, který tam žijící lidi tak obtěžoval, že
bylo vhodné čas od času je přikrýt okolní zeminou. Tomu by možná nasvědčovalo i poměrně dobré zachování

. většiny kostí, které předpokládá poměrně brzké přikrytí sedimentem.
Rozměry všech zubů svrchní čelisti nejsou v průběhu abraze konstantní, ale stále se mění. Některé rozměry

se zvětšují, jiné pak zmenšují. Rychlost metrických změn není přitom stálá, v průběhu abraze se mění. To se
týká jak hlavních rozměrů, tak i rozměrů detailních. Různý způsob a různá rychlost metrických změn, kdy
u některých rozměrů dochází v průběhu abraze zubu k jejich zvětšování u jiných pak naopak k jejich zmenšo
vání, není u koní nic výjimečného, mohl jsem ji konstatovat již při svých dřívějších pracích. Nelze přitom
zobecňovat uvedený metrický vývoj pouze na základě metrických změn jedné části zubu.

Při pohledu na hlavní rozměry zubů si hned povšimneme jedné důležité skutečnosti. Rozměry zubů se nám
totiž většinou rozpadají do dvou velikostních skupin, do skupiny poměrně malých zubů a do skupiny zubů vět
ších. Ve všech případech se přitom jedná o nálezy z KS 3. Markantně je tento velikostní rozdíl vidět např. u M3
(inv. č. 23), u MI a M2 (inv. Č. 2,6, 16,25,64,90,97). Všechny tyto zuby patří do skupiny menších rozměrů,
Pokud se týče premolárů, není již tento velikostí rozdíl tak patrný jako u molárů. Snad pouze u abrazního stup
ně II (P3.4 , inv. Č. 15, 97) je možné rozdíl v rozměrech ještě pozorovat, ale u abrazního stupně I nelze již přes
ně určit, do které skupiny by ten nebo onen zub mohl patřit. To se týká i všech zubů p2 a to bez rozdílu abrase.

Samozřejmě se jedná stále o jeden druh koně, ale o různé populace, které žily původně odděleně od sebe
v různých oblastech. Ukazuje to tedy na migraci těchto zvířat do prostoru Grubgraben, nejedná se tedy o jednu
paleopopulaci, ale nejméně o dvě, pocházející z různých oblastí střední Evropy

Koně z Grubgrabenu se nacházejí časově mezi lokalitami svrchního gravettienu a lokalitami magdalénský
mi. Jedná se v této oblasti o první lokalitu tohoto časového zařazení. Studium koní potvrzuje plně správnost
dřívějších výzkumů o lineárně probíhajících metrických změnách.

Koně z Grubgrabenu patří na základě všech metrických a morfologických znaků druhu Equus germanicus 
NEHRING 1884. Představují paleopopulaci, která se bude zřejmě opakovat i u ostatních paleopopulací koní v té
to oblasti (Morava, Dolní Rakousko, Slovensko, Maďarsko). V celé řadě znaků se liší od paleopopulací koní
téhož druhu z lokalit magdalénského stáří severní Evropy. Jedná se proto zřejmě o dvě samostatné vývojové
oblasti, ve kterých sice žil tentýž druh koní, ale jejichž vývoj probíhal do určité míry samostatně, poněvadž byl
izolován horskou bariérou. Pokud docházelo někdy k míšení, muselo se jednat o výjimečnou situaci. Uvedený,
po prvé konstatovaný jev, by si zasluhoval podrobnější studium, což bude záležitostí dalšího studia.

Znovu se tedy potvrzuje, že detailní studium vnitrodruhového vývoje koní nám dává do ruky velmi přesnou
relativní biostratigrafickou škálu a tím i možnost přesného zařazení nových lokalit. Předpokladem této detailní
práce je však důsledné rozdělování zubů podle velikosti jejich abraze. Tím se totiž vylučují všechy metrické
změny, ke kterým v průběhu abraze zubů dochází.
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