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PRIRODOSLOVNE RAZPRAVE, 3 (10), p. 253- 262 
Ljubljana, 3. XII. 1938.

Ein Mosehusochs aus der Hohle 
Potočka zijalka (Ostkarawanken)

I v a n  R a k o v e c .

Mit 2 Tafeln.

Im Jah re  1932 fand der unerm iidliche E rfo rscher unseres 
P alao lith ikum s, Srečko B r o d a r ,  bei sem en A usgrabungen in der 
Hohle P otočka z ija lka  m ehrere Z ahne eines M oschusochsen ( B r o 
d a r ,  1935, pp. 50— 51; 1938, pp. 155— 156, 169). Diese Hohle 
liegt 1700 m hoch am  Siidhange des Olševaberges in  den O stkara- 
w anken (46° 2 6 ' 8 "  N und 14° 4 0 ' E v. G r.). Die Zahne lagen 
im E ingangsteile der Hohle in  einer jungdiluv ialen  Lehm schichte. 
An dieser Stelle is t die A lluvialschichte etw a 2'5 m m achtig. 
Zw ischen ih r und dem  diluvialen Lehm  befindet sich eine Kalk- 
sinterdecke. Die M iichtigkeit der gesam ten D iluvialschichte betrag t 
h ier n u r einen halben  Meter. Die Z ahne \vurden aus dem oberen 
Teil dieser Scliichte (10— 15 cm tief u n te r der K alksinterdečke) 
ausgegraben. Sie lagen angehauft ohne andere Skeletteile derselben 
Art, wohl aber m it vielen K nochenfragm enten des H ohlenbaren. 
D araus, daB sie in der K ultu rsch ich te lagen, schloB B r o d a r ,  
daB sie vom M enschen h ineingetragen  w urden. Nach seinen U nter- 
suchungen gehort der H auptteil der K ultursch ich te dieser Hohle 
dem Ende des letzten In terglazials bzw. dem A nfang der W urm - 
eiszeit an, die Z ahne aus dem obersten  Teil dieser K ultursch ich te 
stam m en aus einer Zeit, die dem M axim um  des letzten Glaziales 
schon sehr nahe steht.

Von den gefundenen 9 O berk ieferzahnen  liegen m ir linke P :i, 
P 4, M1, M2, M3 und rechte P 1, M1, M2, M3 vor. Die B eriihrungsflachen 
der einzelnen Z ahne passen ganz zueinander, so daB m an ohne 
vveiteres behaupten  kann, sie gehoren n u r einem  Individuum  an. 
Alle Zahne, besonders die vorderen, sind schon ziem lich s ta rk  ab- 
gekaut. Nach der Hohe der Z ahnkrone zu schatzen, scheinen die 
Z ahne der rechten  Seite um  eine K leinigkeit s ta rk e r abgekaut zu 
sein. Die W urzeln  der P ram olaren  sind besser erhalten  als die der 
M olaren, jedoch sind auch die der erste ren  an  einigen Stellen etwas 
abgebrochen. Die B ruchstellen  sind teihveise frisch, teihveise alt. 
Die frischen B ruchstellen  sind w ahrschein lich  bei den A usgra
bungen en tstanden , \vahrend die alten  zvveifelsohne von dem da- 
m aligen M enschen herstam m en, der die einzelnen Z ahne m it einiger 
K raft aus dem O berkiefer herausziehen muBte.
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Die P ram o laren  sind verhaltn ism aB ig schon s ta rk  abgenutzt, 
doch sieht m an  an ihnen  noch m ehrere Faltenbildungen . So be- 
m erk t m an auf der K auflache der beiden P4 an der Innenseite  der 
halbm ondform igen  Schm elzleiste h in ten  noch drei Falten , dcren 
vorderste  nach  h in ten  gerich tet und am  s ta rk s ten  entw ickelt ist. 
Beim P 3 ist die A bkauung schon so w eit fo rtgeschritten , dali an 
dieser Stelle eine gesonderte, von einer k leinen Schm elzleiste um - 
grenzte Grube en ts teh t (»sm all accessory valley« der englischen 
A u to ren ). AuBerdem befindet sich bei den P 4 vorne noch eine 
schw ache, ein \venig tiefer liegende Falte, die kaum  angekaut 
w urde. Beim rechten  P 4 ist diese wegen der stiirkeren  A bkauung 
kaum  noch zu sehen.

Von den A uBenpfeilern (H auptschm elztalten ) ist bei allen Prii- 
m olaren  der vordere s ta rk e r entw ickelt als der h in tere . Der m ittlere  
ist n u r bei P 3 beinahe so s ta rk  ausgebildet wie der vordere, bei 
den beiden P4 ist er zw ar auch vorhanden , jedoch so schw ach aus- 
gepragt, daB er im  Vergleich m it den beiden anderen  kaum  in die 
Augen fallt.

Die W urzel an der Innenseite ist bei allen diesen Z ahnen  am  
s ta rk s ten  entw ickelt und s ta rk  nach innen  gebogen. Die W urzel- 
region re ich t bei allen P ram o laren  h in ten  viel hoher h in au f als 
vorne und an  der Innenseite.

Auch bei den M olaren bem erk t m an an der Innenseite der 
beiden halbm ondform igen  Schm elzleisten m ehr oder \veniger s ta rk  
ausgebildete Falten , die in  verschiedener Hohe liegen und  dem ent- 
sprechend an der K auflache n ich t alle gleichzeitig und im  gleichen 
AusmaBe zum  Vorschein kom m en. Am s ta rk s ten  ausgepragt ist 
die Falte im  h in teren  Teile des vorderen  Lobus. H in ter dieser be
findet sich eine schvvachere Falte, die dem V erbindungsstiick  der 
beiden Loben en tsp ring t. Beide sind an beiden M3 (besonders am 
rech ten  M3) noch deutlich  zu sehen, an den anderen  M olaren sind 
sie dagegen wegen der s ta rk e ren  A bkauung schon verschm olzen 
und bilden so eine separate, kleine Schm elzleiste m it einer Grube 
in  der M itte (»sm all accessory valley«). Am letzten M olar sind 
auBerdem  vorne noch zwei schvvachere Falten  vorhanden, von de- 
nen die vordere etw as hoher liegt und beim  linken M3 schon etw as 
angekaut ist. Die Innenseite der halbm ondform igen  Schm elzleiste 
des h in te ren  Lobus des rech ten  M3 tra g t eine w eitere schw ache 
Falte, die noch tiefer liegt als die vorn ervvahnte. Am linken M3 
sind an  dieser Stelle sogar zwei F a lten  ausgebildet, die eng zu- 
sam m enstehen. Die h in tere  liegt et\vas tiefer.

An der Innenseite der beiden M" ist der akzessorische P feiler 
(»accessory colum n«) deutlich  ausgebildet. E r kom m t ungefahr 
in der M itte der Z ahnkrone zum  Vorschein (in der Hohe von etwa 
15 m m  iiber der Basis) und w ird  nach  oben allm ahlich  starker.
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Dieser P feiler befindet sich n ich t genau in  der Mitte, sondern ist 
an den vorderen Lobus angelehnt. Am linken M2 is t er etw as 
s ta rk e r ausgebildet, so daB er auch an der K auflache in  einer 
ziem lich groBen A usbuchtung zum  A usdruck kom m t. Im  fortge- 
sch rittenen  A lter m iissen dem nach diese akzessorischen P feiler 
a llm ahlich  verschw inden. R e y n  o 1 d s berich tet ebenfalls, daB sie 
bei a lte ren  T ieren  wegen der A bkauung verschw inden (1934, p. 13). 
An den anderen  M olaren is t keine Spur einer solchen Bildung zu 
sehen. Die breitsohlige R inne zvvischen den beiden Loben der M1 
(besonders des rechten  M1) konnte d arau f h indeuten , daB h ier vor 
der A bkauung ebenfalls solche P feiler vorhanden  w aren. An den 
(oberen) M3 is t der akzessorische Pfeiler, wie L a u b e  berich te t 
(1907, p. 17), iiberhaupt n ich t entw ickelt.

Von den A uBenpfeilern ist der vordere am stark sten , der 
m ittlere  am  schw achsten ausgebildet, n u r beim  linken M1 ist der 
m ittlere  AuBenpfeiler beinahe so s ta rk  entw ickelt wie der vordere. 
An den beiden M3 kom m t der h in te re  AuBenpfeiler an  der K au
flache n ich t in  solchem  MaBe zum V orschein wie der m ittlere, ob- 
gleich der letztere etw as schw acher ausgebildet ist. AuBerdem sind 
an der AuBenseite der M olaren zwischen den erw ahn ten  AuBen
pfeilern noch zwei sehr sch\vach ausgepragte N ebenfalten vor
handen. Am linken M3 bem erkt m an sogar noch eine d ritte  Neben- 
falte, die z\vischen dem h in teren  AuBenpfeiler und der h in teren  
N ebenfalte verlau ft und n ich t bis zu r K auflache reicht. Am rechten  
M3 ist sie kaum  angedeutet.

An allen M olaren is t der vordere Lobus betrach tlich  breiter. 
Der h in tere  Lobus ist dagegen um  ein wenig langer (bei den M3 
allerdings n u r an der Basis, n ich t aber an der K auflache). Gleiche 
V erhaltn isse konnte K o w a r  z i k auch an den M olaren (M2 und 
M3) von U nkelstein  bei Rem agen feststellen  (1912, p. 540).

Auch an den M olaren ist die W urzel an der Innenseite am 
s ta rk sten , jedoch n ich t so nach  innen  gebogen wie bei den Pra- 
m olaren.

A l l e n  (1913, p. 138) konnte au f G rund seines um fangreicheii 
M ateriales feststellen, daB das A lter nach  dem  A bkauungsgrad der 
einzelnen Z ahne ziem lich genau zu bestim m en ist. Nach seinen 
U ntersuchungen beginnt bei den perm anen ten  P raino laren  die Ab- 
nutzung  der K auflache bald nach dem  vierten  Jah re . Im sechsten 
J a h r  ist sie schon ziem lich abgenutzt und im siebenten Jah re  be- 
ginnen die Falten  (Crochets) durch  A bnutzung zu verschw inden. 
Im Alter von zehn Jah ren  ist die urspriing liche F igur der K au
flache durch  A bnutzung vollkom m en versch\vunden, so daS ein 
\venig sp a ter n u r noch W urzelreste  iibrigbleiben.

Am M1 beginnen im  A lter von einem  Ja h r  die Leisten des vor
deren Lobus schw ache Spuren der A bnutzung zu zeigen. Im  18. Mo-
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n a t ist der vordere Lobus schon ziem lich abgenutzt, der h in tere  
dagegen sehr schw ach. Im A lter von drei Jah ren  is t die Krone 
schon so w eit abgenutzt, daB der akzessorische P feiler in  die K au
flache eingeschlossen ist. Im  A lter von ungefah r neun Ja h ren  ist 
das E m ailm uster verschw unden  und  schlieBlich bleiben n u r noch 
die W urzeln  iibrig. Die A bnutzung des E m ailm usters beim  M1 geht 
gew ohnlich der A bnutzung desselben beim  P 4 ein w enig voraus.

M2 is t e rs t am  Ende des d ritten  Jah res  vollkom m en ausge- 
w achsen. Auch bei ihm  is t die A bnutzung an dem vorderen Lobus 
zunachst s ta rk e r als an  dem h in teren .

M3 ist e rs t zu Beginn des fiin ften  Jah res  vollkom m en ent- 
w ickelt und bleib t noch lange gut erhalten , nachdem  schon alle 
anderen  M olaren und  P ram olaren  abgenutzt sind.

P 3 und P 4 unseres E xem plares zeigen auf der K auflache schon 
s ta rk  abgekaute Falten . Beim linken P 3 is t dadurch  eine kleine 
Schm elzleiste en tstanden , beim  linken  P 4 is t sie erst im  E ntstehen . 
Der rech te P 4 zeigt noch deutlich  die drei u rsp riing lichen  Falten, 
allerd ings n u r  ih re  letzten  Reste knapp vor ih re r  vollstandigen 
A bnutzung.

Die K auflache der beiden M1 unseres Exem plares ist an  dem 
vorderen  und h in teren  Lobus schon be trach tlich  abgenutzt, so daB 
die akzessorischen Pfeiler, die verm utlich  vorhanden  w aren, schon 
ganz verschw unden sind. Auch die Falte  am  h in te ren  Teile des 
h in te ren  Lobus, bei den beiden M2 noch k ra ftig  ausgepragt, is t bei- 
nahe schon ganz verschw unden.

An der K auflache der beiden M2 kom m t der akzessorische 
P feiler noch deutlich  zum  A usdruck. Als letzter Rest jen er beiden 
Falten , durch  deren V erschm elzung die kleine akzessorische Grube 
abgesondert \vurde, rag t eine K nickung in  die vordere halbm ond- 
form ige Schm elzleiste hinein.

D er vordere Lobus der beiden M3 is t schon ziem lich s ta rk  ab
genutzt, der h in te re  betrach tlich  w eniger, die Innenw and des h in 
teren Lobus kaum  angekaut. Die kleine Schm elzleiste der beiden 
M3 ist e rs t im  E ntstehen .

Nach allem  dem  und  nach  einem  V ergleich m it den ausge- 
zeichneten A bbildungen A 1 1 e n ’ s (1913, Fig. 1— 19, pp. 108— 128 
und Taf. XV, Fig. 1— 11) glaube ich, die vorliegenden Z ahne einem  
7 jah rig en  M oschusochsen zuschreiben zu m iissen (Fig. 16, p. 125 
und Taf. XV, Fig. 9).

Die W eibchen kan n  m an von den m annlichen  T ieren einiger- 
maBen auch nach  den Z ahnen unterscheiden . Nach A 11 e n  ist 
die Lange der Z ahnreihe bei den W eibchen um  3'4 % kurzer als 
bei den m annlichen  T ieren, auBerdem  sind die Z ahne der W eib- 
chen enger und weniger m assiv gebaut (1913, p. 156). Diese An- 
gaben kan n  ich jedoch bei m einem  M aterial n ich t verw erten , so 
daB sich das Geschlecht des T ieres n ich t bestim m en laBt.



Ein Moschusochs aus der Hohle Potočka zijalka . 257

W ie A n d r e e  feststellen  konn te  (1933, p. 23, Tab. 4, pp. 24 
bis 27), kom m en im D iluvium  E uropas n u r zwei A rten von Mo- 
schusochsen vor, Ovibos moschatus  Z im m . und O. kahrsi  Edinger. 
Die letztere A rt ist bis je tz t n u r aus dem  M itteldiluvium  bekannt, 
vvahrend O. moschatus  im  ganzen D iluvium  au ftr itt. Aus den vor- 
liegenden iso lierten  Ziihnen kan n  m an keinen sicheren SchluB iiber 
ih re artliche Z ugehorigkeit fallen, wohl aber kan n  m an aus dem 
Alter der Schichten schlieBen, daB es sich h ier w ahrscheinlich  
um O. moschatus  handelt. Auch is t O. kahrsi  b isher n u r von einer 
cinzigen Stelle (M ulheim -R uhr) bekann t. Auch die nahestehende 
G attung Praeovibos (zu w elcher nach  A n d r e e  m oglicherw eise
O. kahrsi  gehoren kdnnte) kom m t n ich t in  Frage, da sie n u r im 
a lteren  D iluvium  vorkom m t. U nser F und fa llt ins V erbreitungsge- 
biet der Subspezies O. m oschatus ivardi Lydekker.

M a B t a b e 11 e d e r  O b e r k i e f e r z a h n e  d e s M o s c h u s 
o c h s  e n a u s  d e r  H o h l e  P o t o č k a  z i j a l k a .
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Die Lange und B rcite sind an  der Basis der Z ahnkrone gemessen. 
Als Hohc der Z ahnkrone vvurde die groBte Hohe liber der W urzel- 

region angenom m en. Alle MaBe sind in  M illim etern angegeben.

Die MaBe 1'iir die O berkieferziihne eines rezenten Moschus- 
ochsen fiih rt n u r D a v v k i n s  an (1872, p. 13). Nach seinen MaB- 
angaben (sie \vurden einem  in B ritish  M useum sich befindcnden 
M oschusochsen en tnom m en) betrag t die Lange des

P 2 P 3 P 4 M1 M2 M3
12 '7m m  17 '8nnn  19'3 m m  22 9 m m  29'2 mm 30'5 m m
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die Breite des P :' betriigl 16 5 ram , des P 1 16 0 mm, dic B reite des 
vorderen  Lobus des M1 be trag t 17 8 m m , die des h in teren  Lobus 
17'8 mm, dic Breite des vorderen Lobus des M2 be trag t 17'3 mm, 
die des h in teren  Lobus 15' 8m m , die B reite des vorderen Lobus 
des M3 b e trag t 15'2 mm, die des h in te ren  Lobus 12'5 mm.

Die D iinensionen der Z ahne unseres E xem plares sind bedcu- 
tend groBer als die der heu te  lebenden A rt. H err Dr. K o l l e r ,  
Kustos an der Zoologischen A bteilung des W iener S taatsm useum s, 
verglich die Z ahne unseres E xem plares m it denen eines im dor- 
tigen M useum  sich befindenden rezenten M oschusochsen und  fand, 
daB die unseres Exem plares betrach tlich  groBer sind (cf. B r o 
d a r ,  1935, p. 51). W enn w ir die Angaben D a w k i n s ’ m it den 
MaBen unseres E xem plares vergleichen, bem erken w ir besonders 
in der Breite, bei den M olaren auch  in der Lange, einen groBen 
U nterschied. Der U nterschied schein t in der R ichtung von den 
vordersten  P ram olaren  bis zu den letzten  M olaren im m er groBer 
zu sein.

Die M aBangaben fiir die einzelnen Z ahne des fossilen M oschus
ochsen sind in  der L ite ra tu r n ich t besonders haufig . R y z i e w i c z  
h a t zw ar m ehrere solche zusam m engestellt (1933, p. 81), jedoch 
sind seine Angaben n ich t ganz zuverlassig. D er V ergleich seiner 
Zahlen m it denen der O rig inalberich te zeigt, daB in seiner MaB- 
tabelle die Z ahne aus dem O berkiefer und  dem U nterk iefer un ter- 
schiedslos angefiih rt sind, daB die Z ahlen  fiir den P 3 (=  P 4) von 
C rayford und von F ran k en h au sen  dem M1 entnom m en \vurden, 
daB die Zahlen fiir den P 2, P 3 und  M2 von T olsty  nos teihveise von 
der linken Seite, teihveise von der rechten Seite des O bcrkiefers 
entnom m en vvurden, ohne daB dies in  der MaBtabelle besonders 
hervorgehoben w are.

Von den fossilen M oschusochsen stehen m ir folgende MaBe 
der O berkieferzahne zur V erfiigung. Von dem M oschusochsen von 
dem F u n d o rt Tolsty  nos erreichen  der linke P 3 eine Lange von 
17 mm, eine B reite von 16 mm, der rechte M2 eine Lange von 
30 mm, eine Breite von 18 mm, der rechte M3 eine Lange von 35 mm, 
eine B reite von 15 m m  ( P a v l o  w, 1907, pp. 86— 87).

Von dem F undorte  P redm ost e rre ich t der linke P3 eine Lange 
von 19 mm , eine B reite von 15 mm, der linke P 4 eine Lange von 
20 m m  (nach  K o v v a r z i k  20'5 m m ), eine B reite von 15‘5 m m  
( K r i ž ,  1901, p. 21).

Von dem F u n d o rt K irem sk erre ich t M2 eine Lange von 30 mm , 
eine B reite von 14 m m  ( K o v v a r z i k ,  1912, p. 523).

Von dem F u n d o rt Jičin  erre ich t der rech te M3 eine Lange von 
41 mm, eine B reite von 20 m m  (W oldfich, 1887, p. 230).
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Von dem F u n d o rt M aikor e rre ich t M3 eine Lange von 40 mm 
( K o w a r z i k ,  1912, p. 526). Aus K o w a r z i k ist zw ar n ich t 
ersichtlich , daB es sich in diesem  Falle um  M3 handelt, jedoch 
sprich t die groBe Lange zw eifelsohne dafiir.

Uie Z ahne unseres E xem plares sind groBer auch im  Vergleich 
m it denen der fossillen M oschusochsen. So z. B. sind die von 
P a v 1 o w beschriebenen Z ahne durchschn ittlich  et\vas k leiner a!s 
die unsrigen , n u r M3 is t der Lange nach  betrach tlich  groBer. Die 
Z ahne aus P redm ost (P 3 und P 4) sind zw ar etw as langer als unsere, 
jedoch w eniger hreit. M2 von K irem sk ist der Breite nach ebenfalls 
betrach tlich  kleiner.

DaB aber un ser Exem plar n ich t zu den groBten T ieren seiner 
A rt zahlt, die im  D iluvium  gelebt haben, bew eisen die Angaben 
W  o 1 d r  i c h ’s iiber einen diluvialen F und in den P rachover Fel- 
sen bei Jičin  in  Bohmen. W  o 1 d r  i c h  betont ausdriicklich , daB 
d ieser Schadel wie ein Biese erschein t neben einem  im O lm iitzer 
M useum sich befindenden Schadel, den W  a n k  e 1 in der diluvialen 
Station P redm ost in M ahren gefunden hatte . Auch M3 von M aikor 
e rre ich t eine viel groBere Lange als un ser M3.

Die Z ahne des M oschusochsen \vurden, wie schon gesagt, von 
dem dam aligen M enschen in die Hohle gebracht, Es ist moglich, 
daB der H ohlenbew ohner selbst den M oschusochsen erlegt hatte , 
ebenso kann  es aber m oglich sein, daB er die Z ahne dieses T ieres 
durch  T auschhandel erw orben hatte . In beiden Fallen kann  m an 
annehm en, daB das T ier in  der U m gebung der Potočka zijalka 
lebte.

D er siidlichste F u n d o rt im  Gebiet des ehem aligen osterre ich - 
U ngarn w ar Krem s an der D onau. Obgleich er schon seit 1909 be- 
k an n t is t ( O b e r m a i e r ,  1909, p. 145), h a t ihn  K o w a r  z i k 
in seiner groBen M onographie n ich t erw ahn t und h a t ihn  dem nach 
in seine O bersich tskarte  n ich t eingezeichnet. Sudlich der D onau 
bzw. in  den O stalpen ist das V orkom m en des M oschusochsen bis 
heute n ich t bekann t. Alle bisherigen Funde aus dem vvestlichen 
A lpengebiet stam m en n u r aus dem  nordlichen Vorlande.

Der Fund  des M oschusochsen in  der Potočka z ija lka  ist also 
n ich t n u r der erste  Fund aus den O stalpen, sondern auch der erste 
aus dem Inn ern  der Alpen iiberhaupt. Da dieser F undort sudlich 
der A lpenhaup tkette  liegt, wie schon B r o d a r  bem erkte (1938, 
p. 155), und da aus F ran k re ich  (aus dem unvereisten  Gebiet!) 
noch sudlichere Funde bekann t sind, kann  m an annehm en, daB 
das ganze Alpengebiet vom M oschusochsen be\vohnt w ar und daB 
w ahrschein lich  die Siidgrenze der Alpen zugleich die siidliche 
Grenze seiner V erbreitung in  M ittereuropa war.
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Izvleček.
L eta 1932. je  našel S. B r o d  a r p ri svojih izkopavanjih  v 

Potočki zija lk i devet zob m oškatnega bika. Ležali so na  desni s tran i 
jam skega vhoda v m ladodiluvialn i ilovnati p lasti. D rugih ostankov 
m oškatnega bika razen om enjen ih  zob, ki so ležali na  kupu, ni 
bilo, pač pa so bili v isti p lasti zelo številni o stank i jam skega 
medveda. Ker je  našel zobe v k u ltu rn i p lasti, B r o d a r  sklepa, 
da jih  je  prinesel v jam o človek. Po B r o d a r j e v i h  ugotovitvah 
p rip ad a  glavna k u ltu rn a  p last v tej jam i koncu zadnjega in ter- 
glaciala, ozirom a začetku w urm ske dobe. Zato spadajo  zobje, ki 
so ležali v najv išjem  delu te k u ltu rn e  plasti, dobi, ki je bila višku 
zadn je  glacialne dobe že zelo blizu.

N ajdeni zobje izhaja jo  iz zgornje če lju sti; pet jih  je  z leve 
s tran i (P 3, P 1, M1, M2, M3), š tirje  so pa z desne s tran i ( P 1, M1, M2, 
M3). Vsi zobje p rip ad a jo  enem u sam em u ind iv idu ju . Po obrab lje
nosti žvekalne površine posam eznih zob m orem o sklepati, da je 
bil m oškatn i bik s ta r nekako sedem  let.

V d iluvialn i dobi s ta  živeli v Evropi 2 v rsti m oškatn ih  bikov, 
Ovibos moschatus  Zim m . in  O. kahrsi  Edinger. O. m oschatus  n a 
stopa v vsem  diluv iju  in  živi še danes, O. kahrsi  pa je  živel sam o 
v sredn jem  d iluv iju . Na podlagi n a jd en ih  zob se ne m ore z goto
vostjo  reči, k a teri v rs ti m oškatn ih  bikov je  p rip ad a la  žival, po 
starosti p lasti, v k a teri so zobje ležali, pa m orem o sklepati, da 
p ripada jo  v rs ti Ovibos moschatus.  Z ozirom  n a  geografsko raz
širjenost obeh podvrst, O. moschatus m oschatus  Z im m . in  O. m o
schatus wardi  Lydekker, m orem o celo reči, da je  bila to po vsej 
verje tnosti podvrsta  O. moschatus wardi.

P rim erjav a  n a jd en ih  zob z ostalim i zobmi recentnega kakor 
tudi fosilnega m oškatnega b ika ne kaže samo, da so bile fosilne 
živali na splošno večje od danes živečih, m arveč tudi, da je  bil 
m oškatn i bik  iz Potočke zijalke posebno velik eksem plar te vrste.

K olikor je  doslej iz lite ra tu re  znano, je  to p rva  najdba m o
škatnega b ika v Alpah. Ker pa so našli v F ran c iji to izrazito  a rk 
tično žival še mnogo južneje , ko t je  lega našega najd išča , bi se 
dalo sklepati, da so bile tedaj bržkone vse Alpe poseljene z mo- 
ška tn im  bikom  in da je  bil južn i rob Alp n a jb rž  tud i ju žn a  m eja 
njegove razširjenosti v S rednji Evropi.

VERZE1CHN1S DER ZITIERTEN LITERATUR.

1. A l l e n ,  J. A., 1913, Ontogenetic and other Variations in Muskoxen,
with a Systematic Revievv of the Muskox Group, Recent and
Extinct. Meni. Amer. Mus. Nat. Hist., N. Ser., 1, 4.

2. A n d r e e , J., 1933, Uber diluviale Moschusochsen. Abh. Westfal.
Prov. Mus. Naturkde, 4.



Ein Moschusochs aus der Hohle Potočka zijalka 261

3. B r o d a r ,  S., 1935, Moškatni bik. Proteus, 2.
4. B r o d a r ,  S., 1938, Das Palaolithikum in Jugoslavvien. Quartiir, 1.
5. D a v i e s ,  \V., 1879, On some Recently Discovered Teeth of Ovibos

moschatus from Crayford, Kent. Geol. Mag., Ne\v Ser., 6, 2, London, 
(i. D a w k i n s , W. B., 1872, The Britisb Pleistocene Mammalia. Part V. 

British Pleistocene Ovidae. Ovibos Moschatus, Blainville. Palaeon- 
togr. Soc., London.

7. K o w a r z i k , R., 1912, Der Moschusochs im Diluvium Europas und
Asiens. Denkschr. Akad. Wiss. Wien, Math.-nat. KL, 87.

8. K r i ž ,  M., 1901, Pižmon (Ovibos moschatus Blainville) na Morave.
Časopis moravskeho musea zemskeho, 1, Brno.

9. L a m b e , L. M., 1907, On a Tootli of Ovibos, from Pleistocene Gra-
vels near Midway, B. C. The Ottavva Naturalist.

10. L o n n b e r g ,  E., 1900, On the Strueture and Anatomy of the Musk-
Ox (Ovibos moschatus). Proc. Zool. Soc. London, 3.

11. P a v 1 o w , M., 1907, Les Selenodontes posttertiaires de la Russie.
Mem. Acad. Imp. Science, 20.

12. R e y n o l d s ,  S. H., 1934, A Monograph of the British Pleistocene
Mammalia. Ovibos. (Supplement.) Palaeontogr. Soc., London 1933.

13. R y z i e w i c z , M. Z., 1933, Ovibos recticornis n. sp. Ein Reitrag
zur Systematik der Unterfamilie Ovibovinae. Buli. Acad. Polonaise 
Sc., B, 2.

14. S t r o b l ,  J. - O b e r m a i e r ,  H., 1909, Die Aurignacienstation
von Krems (N.-O.). Jb. Altertumskde. 3.

15. W o 1 d f  i c h  , J. N., 1887, Diluviale Funde in den Prachover Felsen
bei Jičin in B5hmen. Jb. geol. R. A. Wien, 37.



262 I v a n  R a k o v e c :  Ein Moschusochs aus der Hohle

T a f e l e r k l a r u n g .
Alle Abbildungen in naturlicher Grofie. Samtliche Originale befinden 

sich im Stadtrauseum in Celje.

Tafel I.
Oberkieferzahne des Ovibos moschalus.

1. rechter P4,
2. „ M1,
3. „ M2,
4. „ M3,
5. „ P ‘,
6. „ M1,
7. „ M2,
8. „ M3,
9. „ P4,

10. „ M1,
11. „ M2,
12. M3,

Tafel
Oberkieferzahne des Ovibos moschatus. 

1. linker P3, Innenseite
2. P4,
3. M1,
4. M2,
5. M3,
6. P3, AuBenseite
7. P4,
8. M1,
9. M2,

10. M3,
11. P3, Kauflache
12. P4,
13. M1,
14. M2,
15. M3,
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