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I. E IN FÜ H R U N G

D as S c h r if ttu m  b e tre ffs  d e r  W isen tan a to m ie  is t n ich t besonders  um fangre ich . 
V e rh ä ltn ism äss ig  am  zah lre ich s ten  aus d iesem  B ere ich  sind  die P u b lik a tio n e n  über 
das S k e le tt  und  d ie  M eh rzah l von ih n en  b e tr i f f t  den  S chädel.

D ie e rs te  d u rc h  M asse d o k u m e n tie r te  B esch re ib u n g  des W ise n tsk e le tte s  stam m t 
aus d e r H ä lfte  do 18. J a h rh u n d e r ts  u n d  w ir  v e rd a n k e n  sie D a u b  e n t  o n  ( B u f i o n ,  
1754). In  d e r  G esch ich te  d e r U n te rsu ch u n g en  ü b e r das W isen tsk e le tt f ig u r ie re n  auch 
solche N am en  w ie B o j a n u  s (1827) und  C u v  i e r  (1835).

M orpho log ische  A rb e ite n  ü b e r den  W isen tsch äd e l e n ts ta n d e n  ü b e rw ie g e n d  irr. E r 
gebnis von  B eo b ach tu n g en  von  n u r  gerin g em  M a te ria l: B o  j a n u s  (1827) — 2 Expl., 
C u  v i e r  (1835) — 2 E xp l., J a  n i c k  i (1838) — 3 E xpl., M i l l o t  (1945) —  5 Expl., 
J u s k o  (1953) — 8 E xpl. B ek an n tlich  is t geringes M a te ria l des ö f te re n  d ie  U rsache 
von v o rze itig en  S ch lu ssfo lgerungen . Ü b er d ie  M orphologie  des W isen ts  a rb e iten d e  
A u to ren  v e rm ied en  es eb en fa lls  n ich t, w o ra u f  P i l a r s k i  & R o s k o s z  (1957) und  
K r  y s i a k  (1960) m it R ech t a u fm erk sam  m achen .

U n te rsu ch u n g en  d u rch  K o c h  (1927; 1932) w u rd e n  zw ar au f z a h lre ic h e re m  M ate
r ia l (181 u. 32 S chädel) d u rc h g e fü h rt, ab e r es w a r le id e r n ic h t d o k u m e n tie r t w orden. 
D ies n ö tig te  den  A u to r zu n u r  a n n ä h e rn d e n  A lte rsb e s tim m u n g en  u n d  des öfteren  
e r la u b te  es n ic h t e ine  G esch lech tsb es tim m u n g  d u rch zu fü h ren , w enn  es sich  um  ju n 
ge T ie re  h an d e lte . G le ich fa lls  k a n n te  H i l z h e i m e r  (1918), au f 16 S ch äd e ln  U n te r
su ch u n g en  d u rc h fü h re n d , n ic h t das n ä h e re  A lte r  und  in  6 F ä llen  so g ar n ic h t das Ge* 
sch lech t d e r T iere .

A n g ab en  ü b e r M orpho log ie  des W isen tschäde ls  f in d en  w ir e b e n fa lls  in  anderen  
Bovinae  g ew id m eten  A rb e iten , wo sie als V e rg le ich sm a te ria l d ien en . A l l e n  (1876) 
e rw ä g t in  se in e r M onograph ie  ü b e r den B ison u n te r  an d erem  d ie U n te rsc h ie d e  in der 
M orphologie  des B ison- u n d  W isen tschädels u n d  dies a u f G ru n d  von  d u rc h g e fü h rte n  
B eo b ach tu n g en  au f 22 B iso n - und  3 W isen tschäde ln . D ie d u rch  L e i t  h n e r  (1927) 
dem  U r gew id m ete  A rb e it e n th ä l t  eben fa lls  e in ige  d en  W isen t b e tre f fe n d e  B eobach
tu n g en . M an k a n n  eb en fa lls  in d e r A rb e it von  K  r y s i a k  (1951/52) ü b e r  das Them a 
d e r S ch äd e l vom  B ison  pr iscus  (B o j a n  u s) e ine  R eihe von o rig in e llen  B eo b ach tu n 
gen v o rf in d en , die die d e rze itig en  W isen te  b e tre ffen .

D as T h em a  in  d e r M eh rzah l d e r A rb e iten  k o n z e n tr ie r t sich au f P ro b le m e  v o r  G e
sch lech tsd im o rp h ism u s und  B esch re ib u n g en  von  A rten m erk m a len .

B e a c h te n sw e rt sind  zw ei A rb e iten  von K o c h  (1927; 1932) und  au sse rd em  die A r
b e it von  H i l z h e i m e r  (1918).

K o c h  (1927) b e sc h re ib t d ie  R assen m erk m a le  d e r S chädel d e r B iso n g a ttu n g . Diese 
A rb e it w ü rd e  an  W ert gew in n en , w en n  sie au sse r  d e r B esch re ibung  e in e  Z iffe rn - und  
Illu s tra tio n sd o k u m e n ta tio n  en th ie lte . D ie zw e ite  d e r e rw ä h n te n  A rb e ite n  von  K o c h  
(1932) is t vo r a llem  den E n tw ick lu n g sv e rä n d e ru n g e n  im  S k e le tt des W isen ts  gew idm et. 
In  B e tra c h t a u f den sch lech ten  E rh a ltu n g sz u s ta n d  des M ateria ls  b e fa s s te  sich  K o c h  
in se in e r  A rb e it n ich t a u f e ine  e ingehende  W eise m it den E n tw ic k lu n g sv e rä n d e ru n 
gen d e r  S chädel. Es in te re s s ie r te  ihn  n u r  d ie  V a ria b ili tä t d e r ganzen  S ch äd e lg e s ta l
tu n g  u n d  sein  G ew ich t a ls  bee in flu ssen d e  F a k to re n  a u f d ie G e s ta ltu n g  des ganzen 
S k e le tte s . D er A u to r fü h r te  au f dem  S ch äd e l n u r  v ie r M essungen d u rc h .

In  d e r H  i 1 z h e i m  e r ’schen  A rb e it (1918) k an n  m an  die  B esch re ib u n g  d e r E n t
w ic k lu n g sv e rä n d e ru n g e n  d e r  U m gebung  des H irn sch äd e ld ach es, d e r N acken fläche  
und  d e r  H o rn fo rtsä tze  se it dem  B eginn  d e r e rs te n  M onate  des P o stem b ry o n a lleb en s  
v o rfin d en .
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Von den  d e r S y stem a tik  gew id m eten  A rb e iten  m öch te  ich n u r  zw ei g ru n d leg en d e  
W erke e rw äh n en .

D ie A rb e it von  F ra u  G r  o m  o v  a (1935) k lä r t  das P ro b lem  d e r A b stam m u n g  der 
je tz tz e itig en  W isen te  a u f G ru n d  von k ran io lo g isch en  U n te rsu ch u n g en  von fossilen  
W isen ten  au f, d ie  au f ü b e r h u n d e r t  S ch äd e le x em p la ren  oder S c h ä d e lb ru ch stü ck en  
von fossilen  W isen ten  aus den  G eb ie ten  von  O st-E u ro p a  u n d  N ord o st-A sien  d u rc h 
g e fü h r t w u rd en .

Tabelle 1.

M ate ria l.

E rlä u te ru n g e n : Z.A.Z. — In s ti tu t  fü r  A natom ie  d e r T ie re  d e r L a n d w irtsc h a ftlic h e n  
H ochschu le  in  W arszaw a, M. G. — O bersch lesisches M useum  in  B ytom , M. B. — 

W issenschaftliches M useum  in  B iałow ieża.

Ł.N.

Nr. d. 
W ise n t
z u c h t 
b ü c h e r

Naas
A l t e r

l n
J a h r e n

E i g e n 
tüm er  d.  
S c h ä d e l s

L. и.

Nr. d. 
W ise n t 
z u c h t 
b ü c h e r

Name
A l t e r

l n
J a h r e n

E i g e n 
tü m er  d .  
S c h ä d e l s

« í í

1 658 P l a n e t a 1 M. G. 1 899 P i ł a n 1 Z .A .Z .
2 657 P l e ś n l a n k a • 2 Z.A.Z . 2 864 F u łkcw n lk 2 «
0 797 P l i ą a 2 r; 3 206 P l e c c t u s 2 IĆ.S.
4 828 P i i n k a 2 и 4 787 P u s t a k 4 Z .A .Z .
5 796 F l u s l a 3 ti 5 742 P le b a n 5 к

6 786 P u p l l e c z k a 3 r 6 747 Puszek 5 в

7 768 P le b a n k a 5 7 717 P l o t k a r z 6 n

8 721 Plama 6 ft 8 186 B Jo rn so n 6 И. В.
9 701 P l i s a 7 p 9 824 P l a t e r 7 Z .A .Z .

10 702 Plewa 7 « 10 158 P l a t c n 7 У .  G.
1 1 714 Purchawka 7 N 1 1 716 P o g a n ia 8 Z .A .Z .
1 2 673 P u s z c z a 9 II 12 694 P u s t e l n i k 8 "

13 577 P l a s t i k  I I 1 1 Я 13 572 Po łam an ie c 9 "

14 627 P a r a 11 « 14 54 2 Puzon 14 "

1 ; 631 P l a r k a 1 2 M 15 546 PlUYlUS I I 17 в

16 674 Poziomka 12 И 16 575 P l a t o 17 "
17 5C1 Pużaaka 15 fl 17 228 Fuk 17 "
18 2 2 C P l ö t z e 16 18 229 P l l s c h 18 "
19 21 9 P l a n a r l e 18 fl 19 10 1 Hag en 22 ы. В.
20 256 P l e l n z e 18
£1 255 P l l e t e 18 II

96 G a ta c h ln a 21 М.Э.
z - j 42 P le r . t a 27

E ine  zw eite , w e rtv o lle  S te llu n g  n im m t die  A rb e it von  S o k o l o v  (1953) e in , d ie 
sich d ie  O rd n u n g  in  d e r K la ss if ik a tio n  der Cavicorn ia  zum  Z iel se tz te . D er A u to r 
g ib t e in e  k u rz e  m orpho log ische  C h a ra k te r is tik  des W isen tschäde ls , w obei e r  h a u p t
säch lich  d ie  sch ild e rn d e n  M erkm ale , M asse u n d  Ind ices in H in sich t ih re r  N u tz b a r
k e it be i d e r K la ss if ik a tio n  d e r Cavicornia  b e rü ck s ich tig t.

D as Z iel d e r  v o rlieg en d en  A rb e it lieg t vor a llem  im  E rb rin g e n  von d o k u m e n tie r 
tem  Z if fe rn - , B esch re ib u n g s- und  I l lu s tra tio n sm a te r ia l aus dem  B ereich  d e r M or
pho log ie  des W isen tschädels.

E ine  d e ra r tig e  B ea rb e itu n g  k an n  als G ru n d lag e  zu V erg le ichungen , ab er b eso n d ers  
bei a rch äo lo g isch en  U n te rsu ch u n g en , d ienen , w o m an  die  e inze lnen  F u n d e  o ft m it 
den  g e rin g e n  b esessenen  S ch äd e le x em p la ren  des je tz tz e itig e n  W isen ts ve rg le ich t. D ie



i

Plebeje 
45.d

Plesse
547.?

PI 150 
701.9

Plater 
824, d

r 1 f 1111ttf11

PlinkQPTQ O
A bb. 1. A b stam m u n g  d e r W isen te  d e r P szczy n aer L inie. In  d e r A bb. 1—3 — in den 

R ech tecken  W isen te , d ie  sich  im U n te rsu ch u n g sg eg en stan d  befinden . 
--------------m ä n n lic h e  L in i e , ------------------w eib liche  L inie.

W
ojciech 

E
m

pel



M orphologie des Schädels von B. bonasus 57

sich  in d e r vo rlieg en d en  A rb e it befin d en d en  A ngaben  k ö n n en  eben fa lls  be i A rb e i
ten  von Z u ch tv e rsu ch en  b e tre ffs  d e r R e s ti tu tio n  des K au k asu s-W isen ts  sow ie bei 
den le tz ten s  in P o len  in B iałow ieża (D e h n e 1, 1960; 1961), w ie auch  in zoologischen 
G ä rten  ( T a w o r s k i  & W o l i ń s k i ,  1960) g e fü h r te n  K reu zu n g en  zw ischen  W isen t 
u n d  H au srin d  an sg en u tz t w erd en , w enn  es sich  um  d ie F es ts te llu n g  d e r V ere rb u n g  
von M erk m alen  h an d e lt.

II. M A T ER IA L

M eine U n te rsu ch u n g en  fü h r te  ich au f 42 S ch äd e ln  d u rch , w obei 35 aus d e r S am m 
lu n g  des In s titu te s  fü r  A natom ie  d e r T ie re  an  d e r L a n d w irtsc h a ftlic h e n  H ochschule 
in W arszaw a, 4 aus dem  O bersch lesischen  M useum  in B ytom  und  3 aus dem  w issen - 
sch a tflich en  M useum  in B iałow ieża w aren . Ich  h a tte  eben fa lls  die M öglichkeit, B e
o b ach tu n g en  au f W isen tschäde ln  aus dem  In s t i tu t  der L a n d w irtsc h a ftlic h e n  H och 
schu le  in W rocław , w ie  auch  aus dem  M useum  des Zoologischen In s titu te s  d e r A k a 
dem ie  d e r  W issenschaften  der U .d.S.S.R. in  L en in g rad , w oher die P h o to g rap h ien  der 
S chäde l von zw ei K au k asu s-W isen ten  re in en  B lu tes  stam m en , d u rch fü h re n  zu k ö n 
nen .

D as M a te r ia l u m fass t 23 S chädel von W isen tk ü h en  im  A lte r  von 1 bis 27 Ja h re n  
und  19 S chäde l von W isen ts tie ren  im A lte r von 1 bis 22 J a h re n  (T abelle  1). Info lge 
des sch lech ten  E rh a ltu n g szu s tan d es  des Schädels von P le śn ia n k a  n ü tz te  m an  n u r 
se in en  U n te rk ie fe r  zum  P h o to g ra p h ie re n  aus.

A lle u n te rsu c h te n  S chädel s tam m en  von W isen ten , d ie  in W isen tzu ch tb ü ch ern  r e 
g is tr ie r t  sind  (G r  o e b e n, 1932; M o h r ,  1933— 1937; Ż a b i ń s k i ,  1947— 1957).

Im  u n te rsu c h te n  M a te ria l b e s te h t die M ehrzah l der S chäde l von F lach lan d w isen 
te n  — 29 Schädel, d ie  ü b rigen  13 dagegen  sind  S chädel von W isen ten  d e r k a u k a s i
schen  L inie.

U n te r  den  u n te rsu c h te n  F lach lan d w isen ten , 'die auch  als L itau isch e  b e n a n n t w e r
den, s tam m en  P la n ta  und  G a tsch in a  von V o rfah ren  ab, d ie  noch n ich t in  den W isen t
zu ch tb ü c h e rn  re g is tr ie r t  w orden  sind .

D er K au k asu s-W isen t oder B ergw isen t, Bison  bonasus caucasicus  G r e v e  1906, 
s ta rb  im  J a h re  1927 aus. D ie W isen te  d e r k au k asisch en  L in ie  s tam m en  von dem  e in 
zigen, in  den  W isen th e rd b ü ch e rn  re g is tr ie r te n , re in b lü tig e n  k au k asisch en  W isen t — 
K au k asu s ab , d e r im  Ja h re  1908 d u rch  H a g e n b e c k  aus dem  K au k asu s  ( M o h r ,  
1939; 1952) bezogen w orden  ist.

L e tz ten s b e s te h t d ie  T endenz zu r Iso lie ru n g  d e r W isen te  d e r k au k asisch en  L in ie  
von F lach lan d w isen ten  in ab g eso n d erten  R ese rv a ten , um  das Z iel d e r R estitu tio n  des 
K au k asu s-W isen ts  zu e rre ich en . Im  u n te rsu c h te n  M a te ria l (Abb. 3) sind  ein ige  W i
sen te  die N achkom m en  von W isen ten  aus d e r k au k asisch en  L in ie  sow ohl se iten s des 
V ate rs  w ie auch  se iten s d e r M u tte r (Puszcza, P up ileczk a , P u s tak , P u s te ln ik , P uszek , 
P u lan ). D ie A b stam m u n g  der u n te rsu c h te n  W isen te  il lu s tr ie re n  die A bb. 1—3.

III. M E T H O D IK

Bei d e r B esch re ib u n g  des Schädels le n k te  ich m ein  A u g en m erk  n u r  a u f c h a ra k te 
ris tisc h e  M erk m ale  des W isents. Ich b em ü h te  m ich  eben fa lls  ü b e ra ll d o r t w o es m ög
lich  w ar, d ie  B esch re ib u n g  d u rch  P h o to g rap h ie  o der Z e ichnung  zu erse tzen . A ls V er
g le ic h sm a te ria l d ien ten  S chädel von a n d e ren  B o v in ae  u n d  h au p tsäch lich  d e r Schädel 
von H au srin d , Bos ta urus  L i n n a e u s  1758, d e r in  osteo log ischer H in s ich t am  b e 
s ten  b e a rb e i te t ist. In  m e in e r A rb e it h ie lt ich m ich  an d ie  n e u e re  L e itfa d e n te rm in o 
logie, h a u p tsäch lich  an  d ie L e itfad en  von N i c k e l  - S c h u m m e r e r  - S e i f e r l e
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(1954) und  an  d ie L eh rb ü c h e r  von  E l l e n b e r g e r  -  B a u m  (1943), K o l  d a  (1936), 
S i s s o n  -  G r o s s m a n n  (1948), P o p l e w s k i  (1948), B o c h e n e k  (1952) u n d  an 
d ie A rb e it von D u e r  s t  (1926b).

B iberste in  Bildung Bilma
85,0* 86,9 89,9

A bb. 2. A b stam m u n g  d e r W isen te  d e r B ia iow iezaer L in i e . ------------------------m ännliche
L in ie ,---------------- w eib liche  L in ie . (A bstam m ung  von P lisch  — siehe  A bb. 1).

D ie k ra n io m e trisc h e  M eth o d ik  ü b e rn ah m  ich von D u e r  s t (1926a). F ü r  etliche 
m o d ifiz ie rte  M asse gebe ich d ie  A rt und  W eise ih re r  D u rc h fü h ru n g  an.

Ich  fü h r te  fo lgende M asse d u rch :

L ängenm asse :
*1. B asio n -P ros th io n  (B - P ), B asila rlän g e .

2. O pis thocranion  — P ros th ion  (Op-P). P ro fillänge .
3. Basion  — S ta p h y l io n  (B -S t) .  F o ram en  — G aum enm ass.
4. N asion  — P rosth ion  (N-P).  G esich tslänge .

*5. O pisthocranion  — N asion  (Op-N). M ediane S tirn län g e .
*6. O pis thocran ion  — B re g m a  (Op-Br).
7. Frontorale  — L a cr im o m a x i l la re  orale (Fo-Lmo).  M ediane L acrim a llän g e .
8. D a kryo n  — L a cr im o m a x i l la re  orale (Da-Lmo).  D iagonale  L acrim allän g e .
9. D a kryo n  — Frontora le  (Da-Fo).  L ac rim a lw in k e llän g e .

*10. N asion  — R h in io n  (N -Rh).  L änge d e r N asenbeine.
11. S ta p h y l io n  — P rosth ion  (St.-P).  M ediane G aum en länge .
12. P rosth ion  — P ostden ta le  (P-Pd). D en ta llänge .

*13. P rosth ion  — P raem olare  (P-Pm ).  L änge des D iastem as.
*14. P raem olare  — P ostden ta le  (Fm -Pd).  L änge  der B ack zah n re ih e . P 2—M3.

15. Ectorbita le  — E ntorb ita le  (Ect-Ent) .  O rb ita llän g e .
16. L änge  d e r S ch lä fen g ru b e .
17. In n e re  H irn h ö h len län g e .



Kaukasus
lOO.d1

Garde
95,9

Hagen 6atschina
101,cf 69,9
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d

b

Abb. 4. M assp u n k te  des W isen tschäde ls : a — N o rm a  verticalis ,  b — N o rm a  caudalis ,  
c — N o rm a  lateralis, d — N o rm a  basilaris.  (B ezeichnungen  im  T ex t, S. 58— 62).
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B re iten m asse :
*18. Ectorb i ta le  — Ectorbitale (Ect-Eci). S tirn b re ite . G ro sste  S ch äd e lb re ite .
*19. F ron to s ten io n  — F ron tos ten ion  (Fs-Fs).  S tirn en g e .
*20. B re ite  des P rocessus postorbitalis .
*21. G rösste  B re ite  d e r N asenbeine.

22. M axilloora le  — M axilloorale  (Mo-Mo).  B re ite  des Inc isivum s.
23. G a u m e n b re ite  vo r den  P rä m o la re n  P 2.
24. G a u m e n b re ite  h in te r  den  M olaren  M3.

*25. O tion  — O tion  (Ot-Ot).  H in te rh a u p tb re ite .
26. O ccip itos ten ion  — O ccipitostenion (Osp-Osp).  H in te rh a u p te n g e  am  S ten ion . 

*27. B re ite  des F o ra m en  occipitale m a gn um .
28. Z y g ic n  — Z yg io n  (Z y-Z y) .  B re ite  zw ischen  den  Jcchbögen .
29. E ngste  E in sch n ü ru n g  zw ischen  den  D iastem as.
30. G rö sste  G au m en b re ite .

*31. O rb ita ltie fe .

K öhenm asse :
*32. S chädeihöhe .
*33. Basion  — L inea  nuchalis  superior. G rosse H in te rh a u p th ö h e .

34. S t a p h y l i c n — N asion  (S t-N ).  S tap h y lio n -N asio n h ö h e .
*35. B asicn  — O pis th ion  (B-O).  H öhe des F o ra m en  occipitale m a g n u m .
*36. H öhe der S ch lä fen g ru b e .

37. O rb ita lh ö h e .

A bb. 5. M assp u n k te  des U n te rk ie fe rs  beim  W isen t. (B ezeichnungen  im  T ext).

K a p az itä tm asse :

*38. S ch äd e lk a p az itä t.

M asse d e r H orn zap fen :

39. M ittle re  Z w isch en h o rn lin ie .
40. L änge  d e r H o rn zap fen  au f d e r o ro d o rsa len  S eite .

*41. L änge d e r H o rn zap fen  au f d e r k a u d o v e n tra le n  Seite.
42. S eh n e  d e r H o rn k rü m m u n g .

*43. G rö ss te r  A b stan d  d e r H ornzap fen .
44. G rö ss te r  D u rch m esse r des H ern zap fen s.

*45. U m fan g  des H o rn zap fen s an der Basis.

U n te rk ie fe rm a sse :
*46. G onicn  caudale  — In frad en ta le  (Goc-Id).  U n te rk ie fe r lä n g e  vcm  W inkel aus.

47. C ondylion  m ed ia le  — In fra den ta le  (C m -Id).  U n te rk ie fe r lä n g e  vom  G e len k fc rt 
sa tz  aus.

48.’ G onicn  v en tra le  — C ondylion  media'.e  in  P ro je k tio n  (G o v -C m  in  P.). K au d a l 
A sthöhe.
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*49. U n te rk ie fe rh ö h e  h in te r  dem  d r i tte n  M olaren  M3.
*50. In fra den ta le  — G onion  ven tra le  in  P ro je k tio n  (Id - G o v  in P.). H öhe des U n te r r 

k ie fe rs  am  In fraden ta le .
*51. B re ite  des au fs te ig e n d en  A stes.
*52. L änge  d e r B ack zah n re ih e  P 2—M 3.
*53. L änge des D iastem as im  U n te rk ie fe r .
*54. L änge d e r Fossa m and ibu lar is .

D ie m it * b eze ichne ten  M asse sind  im  T e x t b esch rieben . D ie ü b rig en  im  T e x t u n 
besch rieb en en  sind  au f T ab e lle  15 am  E nde d e r A rb e it zu sam m en g es te llt. S ie  k ö n 
nen  zu e in g eh en d eren  A n a ly sen  au sg ew erte t w erd en . A bb. 4—5 erm ö g lich en  d ie  
O rie n tie ru n g  in  d e r  D isloz ie rung  d e r M essungspunk te  des W isen tschädels.

D ie S chäde lhöhe  w ird  d u rch  d ie  E n tfe rn u n g  zw ischen  dem  h öchsten  P u n k t  d e r  
D ach fläche  des S chädels u n d  d e r d u rch  das S ta p h y l io n  un d  Basion  d u rc h g e fü h r te n  
L in ie  bestim m t. D iese M essung  fü h r te  ich d u rch  das A n legen  eines M e ta lls tab es  an  
d ie S chädelbasis in  den  e rw ä h n te n  P u n k te n  d u rch . S te llu n g  des Z irk e ls  se n k re c h t 
z u r S ta p h y l io n -B a s io n -L in ie .

D ie g rö sste  S ch äd e lb re ite  a u f den H o rn fo rtsä tz e n  is t von  d e r G es ta lt d e r H o rn 
fo rtsä tze  abhäng ig  u n d  zw ar en tw e d e r  d u rch  d ie  E n tfe rn u n g  zw ischen  ih re n  S p itzen , 
oder zw ischen  den  S e iten flä ch en  d e r H o rn fo rtsä tze .

D ie M essungen  d e r H o rn z a p fe n k rü m m u n g e n  u m fassen  n u r  den  Z apfen .
Ich  lo k a lis ie rte  den  E n to rb i ta lp u n k t in A n b e tra c h t au f d ie  grosse V a r ia b ili tä t in  

d e r G esta ltu n g  des o rb ita le n  R andes des T rän en b e in es  im  S c h n ittp u n k t d e r  S u tu r a  
zygolacrim alis  m it dem  R an d  des O rb ita lr in g e s ; fo lg lich  d e c k t sich d e r E n to rb i ta l
p u n k t (Ent) m it dem  Z y g o la c r im a lp u n k t (ZI).

A lle L in ien m asse  sind  in  m m , a lle  R au m m asse  der S ch äd e lh ö h le  in  cm 3 angegeben .

IV. G ESA M T G R Ö SSE  D ER SC H Ä D EL

Den intensiven A nw uchs der Basilarlänge (Basion-Prosthion) bei W i
sentkühen kann m an auf dem untersuch ten  M aterial w ährend der ersten 
drei Jah re  überprüfen. Es feh lt an 4-jährigen W isentkühen. Vom 5. Le
bensjahr aufw ärts fällt es schw er auf dem  untersuchten  M aterial den 
Prozess des Anwuchses nachzuforschen und zwar in A nbetracht der 
grossen individuellen V ariabilität. W ahrscheinlich kann m an aber m it dem  
Ü berschreiten von fünf Jah ren  durch diese Tiere dam it rechnen, dass es 
bei den W isentkühen n u r noch einen geringen Anwuchs der Schädellänge 
gibt. Basilarlängen bei ausgew achsenen *) F lachlandw isentkühen halten  
sich in den Grenzen 428—449 mm, aber m it A usnahm e von Poziomka, die 
die Länge von 461 mm erreichte. W isentkühe der K aukasuslinie besitzen 
etwas längere Schädel (Tabelle 2).

Schädel von W isentstieren sind im V ergleich m it denjenigen von Wi
sentkühen im allgem einen länger; einen ungem ein kurzen Schädel hat 
P luvius II — 452 mm. Die m it dem Geschlecht verbundenen U nterschiede 
der Basilarlängen tre ten  schon im jungen A lter deutlich hervor. Die Masse 
von den 5-jährigen P leban  und Puszek wie auch dem  4-jährigen Pustak

*) Z u au sg ew ach sen en  W isen ten  rech n e  ich W isen tk ü h e  vom  5. L e b e n s ja h re  a u f
w ä rts  und  W isen ts tie re  vom  4. ab  an.
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zeugen davon, dass schon in diesem A lter die Schädel von W isentstieren 
in H insicht auf ih re Länge schon sehr den älteren  W isentstieren 
angenähert sind, was aber einen w eiteren geringen Anwuchs noch nach 
dem Ü berschreiten des 5. Lebensjahres nicht ausschliesst. Die Basilar- 
länge der ausgew achsenen W isentstiere beträg t von 452— 503 mm. Den 
längsten Schädel besitzt der 8 -jährige Poganin. Verhältnism ässig lang 
sind ebenfalls die Schädel der W isentstiere der kaukasischen Linie.

T abelle 2.
S chädel als G anzes — M asse un d  Indices.

OJrHaj oo
rd
U o X

O O
-d cq X T-< Ti

S •  x 0) a>pi *  2
£ 2 o

2 o :o A  «  <•
1 «H W

o* *""* *—* rH H
o u I f l  T3 T3 T3
m +->
( f U Cm «  «

' d d 
CO 0)

'S 'S
o  o cn m

es
P l a n e t a 323 165 51 ,1 128 3 9 , 6 490 151 ,7 P u la n 355 206 5 8 ,0 134 3 7 ,7 600 1 6 9 , 0
P l l c a 349 189 54,1 138 3 9 ,5 480 1 3 7 ,5 Pu łko w n ik 405 228 5 6 ,3 - - - -
P I I n k a 372 202 5 4 ,3 149 4 0 ,0 540 1 4 5 ,2 P l e c o t u s 400 241 60 ,2 167 41 ,7 600 1 5 0 ,0
P l u s l a 406 226 55 ,4 169 41 ,4 570 1 3 9 ,7 P u s t a k 467 294 6 2 ,9 185 3 9 , 6 78Q 1 6 7 ,0
P u p i l e c z k a 424 238 56,1 167 3 9 ,4 550 1 2 9 ,7 P le b a n 478 291 6 0 ,9 182 38,1 700 14 6 ,4
P le b a n k a 428 268 6 2 , 6 177 41 .5 610 1 4 2 ,5 P u sz ek 463 298 64 ,4 180 3 8 ,9 690 1 4 9 ,0
Plama 443 259 5 8 ,4 179 4 0 ,4 650 1 4 6 , 7 P l o t k a r z 466 303 6 5 ,0 191 41 , 0 700 15 0 ,2
P l i s a 437 259 59 ,3 178 4 0 ,7 650 1 4 8 , 7 BJo rn so n 476 322 6 7 ,6 - - - -
Plewa 429 251 5 0 ,5 172 40,1 620 1 4 4 ,5 P l a t e r 462 298 6 4 ,5 197 4 2 , 6 730 1 5 8 ,0
Purchaw ka 438 250 57,1 165 3 7 ,7 620 141 ,5 P l a t e n 486 322 66 ,2 199 4 0 , 9 710 146 ,1
P u sz c z a 449 266 59 ,2 166 3 7 ,0 680 151 ,4 P o g a n in 503 339 6 7 ,4 208 41 ,3 750 149,1
P l a s t i k  IX 429 257 5 9 ,9 178 41 ,5 670 1 5 6 ,2 P u s t e l n i k 483 314 6 5 , 0 181 3 7 ,5 660 1 3 6 ,6
P u ra 460 264 57 ,4 171 3 7 ,2 670 1 4 5 , 6 P o łam an ie c 482 316 6 5 ,6 188 3 9 , 0 750 1 55 ,6
C l a r k a 434 263 6 0 ,6 162 41 ,9 620 1 4 2 , 8 Puzon 497 328 6 6 ,0 - - 830 1 6 7 ,0
Poz iomka 461 274 5 9 ,4 175 3 8 , 0 700 151 ,8 P l u v l u s  I I 452 310 68 ,6 190 42‘, 0 660 1 4 6 , 0
Pużanka 470 277 5 8 ,9 180 3 8 ,3 740 1 5 7 ,4 P l a t o 481 304 6 3 ,2 194 4 0 ,3 680 141 ,4
P l o t z e 445 265 5 9 ,5 177 3 9 ,8 740 1 6 6 ,3 Puk 494 347 7 0 ,2 202 4 0 , 9 740 1 ^ 2 , 8

P l a n a r l e 439 265 6 0 ,4 182 41 ,4 630 1 4 3 ,5 P l l s c h - 334 - - - - -
F le ln z .e 443 255 5 7 ,6 176 3 9 , 7 640 1 4 4 ,6 ¡Jagen 492 332 6 7 ,5 - - - -
P l i e t e 438 261 5 9 ,6 173 3 9 ,5 630 1 4 3 ,8
C a t s c h l n a 449 279 61 ,2 - - - -
F l a n t a 449 271 6 0 ,3 185 4 1 .2 610 1 3 5 ,3

Das Mass der grössten Schädelbreite (Ect-Ect) illu striert den Ge
schlechtsdim orphism us des W isentschädels rech t gut. Bei ausgewachse
nen W isentstieren beträg t die erw ähnte  Entfernung 291-—347 mm, bei 
ausgew achsenen W isentkühen von 250—279 mm. 4- und 5-jährige Tiere 
haben eine den älteren  T ieren angenäherte Breite. W ahrscheinlich findet
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aber ebenfalls nach dem Ü berschreiten des 5. Lebensjahres ein gewisser 
Anwuchs sta tt, besonders bei Schädeln von W isentstieren.

Trotz bedeutender Z iffernunterschiede besitzen nicht alle Schädel von 
5-jährigen W isentstieren typisch stierige Proportionen. Der Längen-Brei- 
tenindex (Tabelle 2) erm öglicht eine Absonderung von erst 6 -jährigen  und 
älteren  W isentstieren aus der Gesam theit des M aterials, wobei er in den 
G renzen von 63,2—70,2 schwankt. Bei ausgew achsenen W isentkühen aber 
beträgt er von 57,1— 82,6 mm. Die Schädelbreite des 5-jährigen Pleban 
ist im V erhältnis zu ih rer Länge noch klein und ih r Längen-B reitenindex 
beträgt kaum  60,9. Die Schädel des Pustak (4 Jahre) und des Puszek 
(5 Jahre) haben schon m ehr stierige Proportionen. Sowohl Indexe wie ab
solute Masse sind im erw ähnten  Falle bei der Schätzung im Vergleich mit 
unm ittelbaren Beobachtungen subtiler. Deutlich auf beide Seiten vorge
schobene O rbitalringe (Siehe Beschreibung der Dachfläche des Schädels), 
die auf G rund von Beobachtungen allein die Feststellung ermöglichen, 
dass w ir m it Individuen von stierigem  Geschlecht zu tun  haben, tre ten  
erst bei 8 -jäh rigen  und ä lteren  W isentstieren auf (Tafeln I— IV).

Die Anw esenheit der Protuberantiae frontalis bei der M ehrzahl der 
Flachlandw isente und ih r Fehlen oder schwache Ausbildung bei W isenten 
der kaukasischen Linie hat einen Einfluss auf die G estaltung der Schä
delhöhe.

Die Schädelhöhe einiger W isente der kaukasischen Linie gestaltet sich 
etwas unterhalb  der entsprechenden Grösse der F lachlandw isente dessel
ben Geschlechts und A lters, aber dies betrifft besonders Purchaw ka, Pu- 
szcza, Pura und Pustelnik (Tabelle 2).

Die Schädelkapazität beträg t bei ausgew achsenen W isentkühen von 
610—740 cm 3 und bei W isentstieren von 660—830 cm 3, folglich stellt man 
keine m it dem Geschlecht verbundenen U nterschiede fest, obwohl in den 
einzelnen Jahresklassen die W isentstierschädel im allgem einen eine grös
sere K apazität aufw eisen (Tabelle 2).

Die grössten W erte des erw ähnten  Masses notiert m an bei 14— 16-jäh.ri- 
gen Tieren; bei den ältesten  Tieren sind diese Masse etw as kleiner.

_  T , S ch äd e lk a p iz itä t X ICO . . , . , ... i -Der Index --------—-— ------------- ist bei den lungsten T ieren verhalt-B asila rlan g e  J °
nismässig hoch, danach wird er im A lter von 2— 3 Jah ren , infolge des in
tensiven Anwuchses des Schädels der Länge nach, kleiner und späterhin 
beobachten w ir w ieder seinen Anwuchs, der bis 14— 16 Jah ren  andauert, 
und zuletzt lässt sich bei den ältesten  Tieren ein erneutes Sinken des In
dexes beobachten.

V. F Q R N IX

Die Dachfläche des Schädels beim W isent e rinnert ih re r G estalt nach 
an ein gleicharm iges Dreieck, dessen Basis der Genickkam m, Linea n u 2ha
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lis superior bildet, den Gipfel dagegen die Nasenfortsätze, Processus na
sales, der Nasenbeine. Von den A rm en des Dreieckes gehen nach den Sei
ten  hin  die O rbitaringe, anuli orbitales ab und ebenfalls die posterior von 
ihnen  liegenden H ornfortsätze, Processus cornuales aber in einer gewis
sen Entfernung vom Genickkamm. Ein Teil der Dachfläche ist also von 
der h in teren  Zwischenhornlinie posterior gelegen (Tafeln I—IV).

T abelle 3.
F o rn ix  — N ah to b iite ra tio n .

( f  s ic h tb a re  N ah t, ± schw indende  N ah t, — v e rw isch te  N aht).

N
am

e

Su
tu

ra
 

in
te

rn
a

sa
ll

s 

Su
tu

ra
 

n
a

so
fr

o
n

ta
li

s 

p
a

i3
 l

a
te

ra
li

s
 

pa
rs

 
m

ed
la

li
s

Su
tu

ra
 

p
a

ri
e

to
fr

o
n

ta
ll

s 

pa
rs

 
la

te
ra

li
s

 
pa

rs
 

m
ed

ia
li

s

Su
tu

ra
 

fr
o

n
ta

li
s

pa
rs

 
a

n
te

ri
o

r 
pa

rs
 

m
ed

ia
 

pa
rs

 
p

o
st

e
ri

o
r

N
am

e

Su
tu

ra
 

in
te

rn
a

sa
ll

s
Su

tu
ra

 
n

a
so

fr
o

n
ta

li
s

pa
rs

 
la

te
ra

li
s

pa
rs

 
m

ed
ia

li
s

Su
tu

ra
 

p
a

ri
e

to
fr

o
n

ta
ll

s
pa

rs
 

la
te

ra
li

s

pa
rs

 
m

ed
ia

li
s

Su
tu

ra
 

fr
o

n
ta

li
s

pa
rs

 
a

n
te

ri
o

r

pa
rs

 
m

ed
ia

pa
rs

 
p

o
st

e
ri

o
r

O
f

O
f

1

SS

P l i c a  + + + + ♦ 
P l l n k a  + + + + + ♦ + + 
P l u s l a  * ♦ + +  +  ♦  +  + 

P u p i l e c z k a  + ♦ +  ♦  +  ♦  +  •*• 

P le b a n k a  ♦ +  +  +  -  +  +  i  

Plama + * + -  -  + -  -  
P l i s a  + ♦ ♦ -  * 1 1  

Plewa + + + -  ♦ -  + 
Purchawka * + + -  + + +  
P u sz c z a  + ♦ ♦ -  -  
P l a s t i k  1 1 +  ♦ ♦  -  + ♦ _  
P u ra  + + ♦ — -  + + i  
P l a r k a  + + ♦ -  -
T. .  , +  + +Poziomka + + + -  -  ♦ «. -
P u ia o k a  + + +  -  -  ♦  -  -  
. .. *. ■ + +  P l o t z e  + + +  -  + - -
P l a n a r i e  + + +  -  -  +  - -

F l e i n z e  ♦  + ♦  -  + +  -
P l i e t e  + + ♦  -
G a t s c h l i a  ♦ » + -  -  + * -

F l a n t a  , + + + -  + _ _

P u s t a k  + ♦ + + + 
P l e b a n  + + + -  + - -  
P u sz ek  + + + ♦ + ♦ + + 
P l o t k a r z  + -  + -  1 _ _ 
B jö r n s o n  ♦ -  *  -  -  + -  -  
P l a t e r  + * ♦  -  
P l a t e n  -  -  + -  +
P o g a n in  ♦ ♦ ♦  -  * -  -  
P u s t e l n i k  + + + -  + - -  
F c ła m a n le c  -  -  -  -  
Fuzon -  -  -  -  — — — 
P l u v i u s  I I -  -  -  -  -  -  -  
P l a t o  -  -  -  -  1  -  -  

Puk -  -  -  -  -  1 -  -  
P l l s c h  -  -  -  -  i _ _  
Hagen -  -  -  -  -  -

Bei der eingehenden Beschreibung der Dachfläche des Schädels w ur
den zuerst der N asenschädelabschnitt der Dachfläche und danach der 
H irnschädelabschnitt berücksichtigt. Die eingeführte Einteilung ist eine 
osteologische; vom topographischen S tandpunkt aus nehm en in der Dach
fläche der Nasenhöhle auch die vorderen A bschnitte der Stirnbeine An
teil. Die Dachfläche des Schädels ist in Norma lateralis m ehr oder weni
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ger gewölbt und ungefähr von der m ittle ren  Zw ischenhornlinie ab fällt 
sie posterior ab.

a. F o rn ix  nasalis

Der V erknöcherungsprozess der Zw ischennasennaht, Sutura interna-  
salis, beginnt spät und zwar bei W isentkühen im 12. Jah r, aber bei Wi
sentstieren im 8 —9. Jah r. Dies be trifft jedoch den am  w eitesten nach 
vorn gelegenen A bschnitt nicht, der sogar bei den ältesten Individuen 
nicht verknöchert.

Der Obliterationsprozess der erw ähnten  N aht verläu ft ebenfalls lang
sam; die Anw esenheit der Zw ischennasennaht kann m an bei allen u n te r
suchten Tieren feststellen  m it Ausnahm e des 22-jährigen Hagen (Ta
belle 3).

Das Nasenbein ist von hin ten  m it dem Stirnbein  und seitlich m it dem 
Tränenbein und dem O berkieferbein benachbart, aber in einem  Falle 
(Planta) sogar m it dem Zw ischenkieferbein. Die Sutura nasofrontalis (Ta
belle 3) ist bei allen W isentkühen sehr deutlich. Bei ä lte ren  W isentstieren 
m it dem 14-jährigen Puzon beginnend, un terlieg t der seitliche Teil der 
erw ähnten N aht dem Schwund.

Beim Zusam m entritt des Nasen-, T ränen- und Stirnbeines tr i t t  die Fon- 
tanella lacrimalis auf, die besonders gut bei jungen Individuen zu sehen 
ist, aber sie erhält sich jedoch auch bei alten  W isenten (Tafeln XIV 
u. XV).

Die Sutura nasölacrimalis und die Sutura nasomaxillaris sind au f allen 
Schädeln in G estalt von Spalten gut sichtbar. Bei a lten  W isentstieren legt 
sich über den erw ähnten  N ähten Knochengewebe ab, das poröse Lam el
len ausbildet, die die N ähte bedecken.

Die Nasenbeine, Nasalia, haben bei jungen Individuen einen Umriss, 
der der F igur von zwei zusam m engestellten Dreiecken m it gem einsam er 
Basis ähnelt, die an der Stelle der grössten A usbreitung der Nasenbeine 
gelegen ist, d.i. auf der Höhe von Sutura frontolacrimalis (Tafel I). Na
senbeine von älteren  T ieren besitzen zwei Ausbreitungen. Die zweite ist 
anterior gelegen, ungefähr in der M itte der Sutura nasomaxillaris. Bei äl
teren  Tieren e rinnert das einzelne Nasenbein seiner G estalt nach an ein 
Trapez (Tafeln III u. IV).

Im Nasenfortsatz, Processus nasalis, des Nasenbeines ist nur der m e
diane Gipfel gut ausgebildet; der laterale Gipfel dieses Fortsatzes dage
gen tr itt  überhaupt nicht auf, oder nur in einer Schw undgestalt (Tafeln 
I—IV).

Bei W isenten sind die Nasenbeine in der Längsrichtung geringfügig 
gewölbt, besonders bei jungen Individuen, aber bedeutend m ehr in der
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Q uerrichtung. Bei W isentstieren sind die Nasenbeine m ehr flach m it Aus
nahm e von Pustelnik, Połamaniec und Plato.

Tabelle 4 en thält die Nasenbeinmasse. Der Geschlechtsdim orphism us 
tr i t t  bestim m t besser in dem Breitenm ass hervor. Dieses Mass ermög-

T ab e lle  4.
ForrAx  — M asse und  Indices.

i i
P l a n e t a 1 2 0 37,1 53 *- ro 155 174 5 3 ,9 P u łan 115 3 2 ,4 62 5 3 ,9 200 205 57 ,5

P i l c a - - - - 179 190 5 4 ,4 F ułkow nlk 143 3 5 ,3 64 4 4 , 7 - - -
P l l n k a 136 37 ,1 64 4 6 , 4 190 197 5 2 ,9 P l e c o t u a 158 3 9 ,5 85 5 3 ,8 226 218 54 ,5

P l u s i a 1 >2 3 7 , 2 74 4 8 , 7 200 215 5 2 ,7 P u s t a k - - - - 249 253 54 ,2

P u p i l e c z k a 1 58 3 7 , 3 69 4 3 ,7 186 247 5 8 ,2 P le b a n 171 3 5 ,8 101 59,1 244 255 53 ,3

P le b a n k a 174 4 0 , 6 92 52 ,9 227 228 5 3 ,3 P u szek 187 4 0 ,4 96 51 ,3 256 253 5 4 ,6

Plama 168 3 7 , 9 83 4 9 ,4 218 22 0 4 9 , 7 P l o t k a r z 184 3 9 , 5 109 59 ,2 238 238 51,1
P l i s a 163 3 7 , 3 83 5 0 ,9 213 239 5 4 , 7 B J o rn so n 184 3 8 , 6 104 5 6 ,5 261 2 68 5 5 ,3

Plewa 1 7 0 3 9 , 6 78 4 5 , 9 201 223 5 2 , 0 P l a t e r 176 38 ,1 1 C8 61 ,4 241 261 5 6 ,5

Purcbawka 179 4 0 , 9 75 41 ,9 202 237 54,1 P l a t e n 186 3 8 ,3 107 57 ,5 254 254 5 2 ,3

P u sz c z a 164 3 6 , 5 76 4 6 ,3 204 235 52 ,3 P o g a n in 1 78 3 5 ,4 1 1 2 6 2 ,9 270 277 55,1

P l a s t i k  I I 177 4 1 , 2 81 4 5 ,8 206 226 5 2 ,7 P u s t e l n i k 192 3 9 , 7 86 4 4 ,8 243 245 5 0 ,7
Pui'a 156 3 3 , 9 64 5 3 ,8 215 254 55 ,2 P o łam an ie c 190 3 9 ,4 93 4 8 , 9 2**1 244 5 0 ,6

P l a r k a 171 3 9 , 4 89 5 2 , 0 206 224 51 ,6 Puzon 196 3 9 ,4 103 5 2 ,5 263 250 5 0 ,3
Poziomka 192 41 ,6 80 41 ,7 225 228 4 9 ,4 PlUYlUS I I 170 3 7 , 6 98 5 7 ,6 240 246 5 4 ,4

Pużanka 182 3 8 , 7 83 4 5 , 6 215 229 4 8 , 7 P l a t o 189 3 9 ,3 97 51 ,3 236 £61 54 ,3

P l ó t z e 177 3 9 , 8 62 46 ,3 213 227 51 ,0 Puk 177 3 5 , 8 94 53,1 266 282 57,1
P l a n a r l e 167 3 8 , 0 84 50 ,3 219 228 51 ,9 P l l s c h 188 - 103 5 4 ,8 258 259 -
P l e l n z e 166 3 7 ,5 76 4 5 ,8 207 237 5 3 ,5 Hagen 202 41 ,0 98 4 8 , 5 257 252 51 ,2

P í l e t e 181 41 ,3 78 43,1 201 218 4 9 , 8
G a t s c h l n a 165 3 6 ,7 80 4 8 ,3 215 241 5 3 ,7
P l a n t a 174 3 8 ,7 87 5 0 , 0 219 240 5 3 ,4

licht jedoch keine strenge A bgrenzung des Geschlechts. D er Index 
L änge  d e r N asen b e in e  X 100 ~
 Basliarlänge-------------- unterlieg t keinem  Einfluss von Geschlecht
und Alter, und beträg t für das ganze M aterial 32,4— 41,6. Der Index 
G rösste  B re ite  d e r N asenbe ine  X 100
  L änge  d e r  N asenbe ine   gestaltet sieh bei allen untersuch ten

W isenten in den Grenzen 41,7— 62,9. Er unterlieg t individuellen V erän
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derungen und nur in einem geringen Grade dem Einfluss von Geschlecht, 
aber er weist keine m it dem  A lter verbundenen V eränderungen auf.

b. F o rn ix  carebralis

Der H irnschädelabschnitt der Dachfläche besteh t aus zwei Teilen: dem 
S tirn teil, Pars frontalis und dem Scheitelteil, Pars pirietalis. Die Grenze 
bildet Sutura parietofrontalis. (Diese Bezeichnung ist insofern nicht ganz 
genau, dass beim W isent der m ittle re  A bschnitt der Margines posteriores 
der S tirnbeine m it dem  in den ersten  M onaten des postem bryonalen Le
bens auftretenden  selbständigen Zw ischenscheitelbein kontaktiert. Da je
doch bei ein jährigen W isenten das Zw ischenscheitelbein ohne deutliche 
Grenzen m it den Scheitelbeinen vereinigt ist, so benannte ich zur Ver
einfachung dieser A ngelegenheit, die Naht, die den S tirn teil von dem 
Scheitelteil der Dachfläche des Schädels abtrennt, einfach Sutura p irieto-  
frontalis.) Auf dieser N aht kann m an zwei A bschnitte unterscheiden, 
nämlich: den m edianen A bschnitt in der Form  des Buchstaben V, mit 
an terior gerichtetem  Gipfel, der bis zur S tirnnah t reicht, und die latera
len Abschnitte, die parallel zur Linea nuchalis superior laufen (Tafel I). 
Der m ediane A bschnitt der N aht ist bei 5-jährigen und älteren  beiderlei 
Geschlechts verw ischt (eine A usnahm e bildet Puszek, 5 Jahre). Die late
ralen A bschnitte der N aht schwinden später; bei W isentstieren m it dem 
Beginn des 6 . Lebensjahres, bei W isentkühen vom 9. Ja h r  an. Bei einigen 
älteren  W isentkühen ist der O bliterationsprozess allerdings weniger avan
ciert (Tabelle 3).

In der S tirnnah t beginnt der O bliterationsprozess von ihrem  hin teren  
Ende. Bei W isentstieren sind der posteriore und m ediane. A bschnitt der 
Naht vom 6 . Jah re  ab verw ischt (bei Björnson nur teilweise). Bei W isent
kühen ist der posteriore A bschnitt der Naht m it dem Beginn des 9. Jahres 
schon verw ischt, oder im Schwund begriffen (Pura 11 Jahre , Poziomka 12 
Jahre, Plötze 16 Jahre), der m ediane A bschnitt ist veränderlich .und der 
vordere A bschnitt ist bei allen W isentkühen deutlich (Tabelle 3).

Die S tirnbeine bilden die obere und hintere W and der O rbitaringe. Von 
ihnen gehen von den lateralen  R ändern der S tirnbeine die Hornfortsätze 
posterior ab. Zwischen den Ansätzen der H ornfortsätze und den O rbita
ringen ist eine charakteristische Verengung der S tirn  sichtbar.

Die O rbitaringe der erw achsenen W isente stehen stark  nach den Seiten 
(lateral) ab, was eins von den sehr charakteristischen M erkm alen des Wi
sentschädels ist. Dieses M erkm al ist bei W isentstieren besser ausgedrückt 
(Tafeln I—IV).

Das Seitenstück der Aussenfläche der Stirnbeine, das zwischen dem 
Rand des O rbitaringes und dem  Sulcus supraorbitalis eingeschlossen ist,
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ist bei jungen Tieren glatt, bei ä lteren  W isentkühen etwas rauh, aber bei 
alten  W isentstieren stark  rauh  und gefurcht (Tafeln I u. IV).

Von dem  an der Aussenfläche des Stirnbeines sichtbaren Foramen su
praorbitale superior läuft Sulcus supraorbitalis anterior schräg nach vorn. 
Er reicht bis zur Sutura frontolacrimalis etwas lateral von der Fontanella 
lacrimalis. Diese Rinne ist bei ä lteren  Tieren besser ausgebildet als bei 
jungen, besser bei W isentstieren als bei W isentkühen.

Bei einigen älteren  W isentkühen und S tieren besteht die Tendenz zum 
verdecken des Sulcus supraorbitalis durch eine Knochenlam elle, also zur 
U m bildung in einen Kanal. Auf dem untersuch ten  M aterial kann m an ver
schiedene Stadien dieses Prozesses überprüfen. Bei etlichen W isenten sind 
schmale, knöcherne „Brückchen” von einem  Rande des Sulcus zum an
deren  geschlagen. Bei anderen sind diese Brückchen nicht ganz vollstän
dig und bestehen in G estalt von Fortsätzen, die aus dem  Rande des Sulcus 
hervorstehen. Bei einigen W isentstieren schliesslich (z.B. P luvius II, P lot- 
karz) ist der kaudale Teil des Sulcus supraorbitalis anterior m it einer 
knöchernen Lam elle ganz verdeckt, folglich ist er in einen Kanal um ge
sta lte t. D en A ustritt dieses Kanals darf m an nicht m it dem m ehr poste
rior gelegenen Foramen supraorbitale superior, das zu dem Kanal führt, 
der im Bereich der Orbita durch das Foramen supraorbitale inferior be
endet ist, verwechseln.

Tafeln V und VI erm öglichen die Ü berprüfung der einzelnen Stadien 
des Prozesses, der die Umbildung des Sulcus supraorbitalis anterior in ei
nen K anal bezweckt.

Bei einigen alten S tieren lässt sich ein schwach ausgebildeter Sulcus  
supraorbitalis posterior absondern.

Flachlandw isente, m it Ausnahm e der W isentkuh Gatschina, haben in 
dem  m edianen Teil der S tirnbeine eine gut ausgebildete knöcherne Er
höhung in  G estalt von zwei sym etrischen K norren, die in der Nähe der 
sag ittalen  Fläche gelegen sind (Tafel XII, Phot. 28 und 30). Eine durch 
die S telle der grössten Tubererhöhung durchgeführte Linie läuft etwas 
an terio r von der Verengung der Stirnbeine. Zwischen dem K norren (Tu
ber) des linken und rechten Stirnbeines läuft eine Furche, die die beiden 
K norren abteilt. Bei W isenten, bei denen sie schwach ausgebildet ist, ver
schm elzen beide K norren in eine P rotuberosität. Die Anwesenheit der Tu- 
berosität, die ich m it der Bezeichnung S tirn tuberosität, Tuberositas fron- 
talis zu benennen vorschlage, bew irkt, dass die Stirnum gegend der F lach
landw isentschädel m ehr gewölbt ist. Die vorderen Abschnitte der S tirn 
beine und ein kleiner S treifen  der h in teren  Abschnitte der Nasenbeine 
bilden eine flache Vertiefung, die ich als vordere S tirngrube, Fossa fron- 
talis anterior benenne. Die h in teren  Abschnitte der Stirnbeine und ein 
geringer Teil des Gipfels des Scheitelteiles des H irnschädelabschnittes
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der Dachfläche sind ebenfalls leicht eingesunken und bilden eine V ertie
fung, für welche ich den Term in h in tere  S tirngrube, Fossa frontalis po
sterior einführe. Die A usbildung sowoiil der S tirn tuberositä t wie auch der 
S tirngruben ist individuell veränderlich.

Bei W isenten der kaukasischen Linie tr i t t  die S tirn tuberositä t entwe
der überhaupt nicht auf, oder sie ist schwach ausgebildet und die Aussen- 
fläche der Stirnbeine ist w eniger gewölbt, oder des öfteren  sogar fast flach 
(Tafel XII, Phot. 29; 31 und Tafel XIII). Bei der Flachlandw isentkuh 
Gatschina feh lt es ebenfalls an der S tirn tuberosität.

Die Stirnum gebung weist eine bedeutende, m it dem  Geschlecht ver
bundene G rössendifferenzierung auf. Sie betrifft besonders die Breiten
masse. Die S tirnbreite  (Ect-Ect) — Tabelle 2, beträg t bei ausgewachsenen 
W isentkühen von 250—279 mm und bei ausgew achsenen W isentstieren 
von 291—347 mm. Ä hnlich beträg t das Mass der S tirnenge (Fs-Fs) bei 
ausgewachsenen K ühen von 201— 227 mm und bei S tieren von 236—270 
mm (Tabelle 4).

Die m ediane S tirn länge (Op-N ), ist im allgem einen bei W isentstieren 
ebenfalls grösser, w enn auch die D ifferenzierung nicht so genau ist (Ta
belle 4). Diese E ntfernung, die der Länge des H irnschädelabschnittes der 
Dachfläche entspricht, bildet 48,7—57,5% der Basilarlänge.

Der Scheitelteil, Pars parietalis bildet den h in teren  A bschnitt des Hirn
schädelabschnittes der Dachfläche (Tafel I).

Sein m ittle rer Teil, in G estalt eines charakteristischen Dreiecks dringt 
von hinten  zwischen beide Stirnbeine ein, seine lateralen  Teile dagegen 
sind zwischen den Stirnbeinen und dem  Genickkam m  gelegen. Das m ittle
re Dreieck des Scheitelteiles ist m it Ausnahm e des Gipfels selbst grössten
teils gewölbt und bildet eine im verschiedenen Grade ausgestaltete  Tu- 
berosität. Diese Tuberosität, die ich Scheiteltuberosität, Tuberositas pa
rietalis nenne, bildet sich im Laufe des A lters aus, jedoch stä rker bei Wi
sentstieren als bei W isentkühen. Bei a lten  S tieren sind die Umgebungen 
der zwei Dreieckarm e des Scheitelteiles besonders hervorragend gewölbt 
und dies an der Stelle, wo bei jungen Tieren Sutura frontoparietalis ver
läuft.

Auf dem M aterial, über das ich verfügte, liess es sich nicht feststellen, 
welche Knochen an der G estaltung des Scheitelteiles des Hirnschädelab
schnittes der Dachfläche teilnehm en.

Die genaue Bestim m ung des Punktes Bregma  ist nur bei jungen  Tieren 
möglich. Die Entfernung Bregma — Opisthocranion, die fü r den Scheitel
teil charakteristisch ist, berägt bei Pulan  — 59, P linka — 55, Plusia — 63, 
und Pupileczka — 62 mm.
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VI. P R O C E S S U S  C O R N U A L E S

Bei den untersuchten W isenten lassen sich zwei grundsätzliche Typen 
von Hornfortsätzen ausscheiden. Bei dem ersten  Typus rich ten  sich der 
Ansatz und der anfängliche A bschnitt des Zapfens nach den Seiten hin 
und etwas postero-inferior und danach un terlieg t der Zapfen des Horn
fortsatzes einer Biegung, wonach sein w eiterer A bschnitt sam t dem  Gipfel 
sich antero-superior richten. In den H ornfortsätzen von diesem  Typus, die 
ich als gebogene Hornfortsätze w eiterhin  benennen werde, ist die antero- 
-superiore Fläche stark  eingesunken, aber die postero-inferiore Fläche 
stark  gewölbt. Im zweiten Typus ist der Gipfel seitw ärts gerich tet und die 
antero-superiore Fläche ist nur sanft eingesunken, aber die postero-infe
riore leicht gewölbt. H ornfortsätze von diesem Typus w erde ich als ge
rade Hornfortsätze benennen (Tafel VII).

G erade Hornfortsätze sind im allgem einen von den gebogenen kürzer, 
aber tre ten  seltener auf, und zwar bei folgenden W isentstieren: P luvius II 
(17 Jahre), Plato (17 Jahre), Puzon (14 Jahre), und Pusteln ik  ( 8  Jahre); 
bei folgenden W isentkühen: P liete (18 Jahre), Puzanka (15 Jahre) und 
P larka (12 Jahre). Bei Pura (11 Jahre) ist der rechte H ornfortsatz gerade, 
der linke aber gebogen; bei Poziomka (12 Jahre) ist es um gekehrt. Wie es 
aus dem oben E rw ähnten hervorgeht, so ist die Typusgestaltung der Horn
fortsätze weder m it dem Geschlecht noch m it der Linie verbunden.

Den Grad der Biegung der H ornfortsätze charak terisiert der Index 
Sehne der H o rn k rü m m u n g  X 100 ... . .. . .  —  -------- -------- -------------- -----(Tabelle 5). Für Schädel m it

L ange  d e r H o rnzap fen  au f der o rcd o rsa len  S e ite  v ’
geraden H ornfortsätzen gestaltet er sich oberhalb von 95,0, aber er 
erre ich t sogar die Ziffer 99,3; für Schädel m it gebogenen H ornfortsätzen 
— unterhalb  von 94,4, aber er kann sogar 77,1 erreichen.

H ornfortsätze der Stiere sind bedeutend stä rker gestaltet. Als Mass, das 
am  besten den Geschlechtsdim orphism us gestaltet, dient der Um fang des 
Hornzapfens an der Basis, der bei ausgew achsenen W isentkühen von 
148— 190 mm und bei ausgew achsenen W isentstieren von 196—264 mm 
beträgt. Dieses Mass ist auch in Hinsicht auf seine Entw icklung in teres
sant. Die erlangten Ergebnisse bieten die G rundlage zu V erm utungen, 
dass der Umfang des Hornzapfens sich bei S tieren  bis in die späten Le
bensjahre hinaus vergrössert (Tabelle 5).

Die Länge des H ornfortsatzes (Tabelle 5) ist dagegen ein sehr veränder
liches M erkmal. Erwachsene W isentstiere können kürzere H ornfortsätze 
haben als W isentkühe oder junge W isentstiere. Mit den grössten Horn
fortsätzen ist der 7-jährige P laten  ausgestattet.

Das Mass, das trotz grösser individueller V ariabilität eine genaue Ab
grenzung der Tiere von verschiedenem  Geschlecht erm öglicht, ist der Ab-
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stand der Hornzapfen; er beträg t fü r ausgewachsene W isentkühe von 
424— 552 mm, fü r ausgewachsene W isentstiere 572— 770 mm (Tabelle 5).

Die äusserliche Fläche des Corpus des Hornfortsatzes, ist beim ausge
w achsenen W isent m it charakteristischen, tiefen, länglichen Furchen be
deckt, und m an sieht auf ih r eine grosse Anzahl von kleinen Öffnungen 
(Phot. 19—22). H ornfortsätze junger W isente besitzen keine für die Ä lte
ren so typischen Befurchungen. Auf ih rer Oberfläche lässt sich aber eine 
grössere Anzahl von Öffnungen bem erken als bei erw achsenen Individuen, 
die den H ornfortsätzen ein poröses A ussehen verleih t (Phot. 17 und 18). 
Bei 3— 4-Jährigen erscheinen auf der postero-inferioren Fläche, des 
dem Zapfen näher liegenden Teiles Furchen. H ornfortsätze ä lterer Indi
viduen sind ebenfalls auf der antero-superioren Fläche m it Furchen be
deckt, aber sie sind hier schwächer ausgeprägt. Der D urchschnitt des 
Zapfens des Hornfortsatzes hat eine runde Gestalt.

Auf der Grenze zwischen dem  Zapfen und dem Hornhals bildet sich bei 
ä lteren  W isenten ein Kranz; bei W isentkühen in Gestalt eines sanften Vor
sprungs, bei W isentstieren ist er sehr gut entw ickelt.

Der Hornhals (Collum ) auf der inferioren Seite breiter, ist m it Forami- 
na vascularia bedeckt. Der Hornhals geht beim  W isent in einen gut aus
gebildeten Ansatz über (Tafeln VIII u. IX).

V II. P L A N U M  N U C H A L E

Die Grenze zwischen der Nackenfläche und der Dachfläche des Schä
dels setzt der Genickkamm, Linea nuchalis superior, fest. Der laterale 
Rand der Nackenfläche wird durch den Schläfenkam m , Crista temporalis , 
durch den lateralen  M arginem des W arzenteiles des Schläfenbeines und 
durch die Drosselfortsätze des H interhauptsbeines, Processus jugulares 
gebildet; der Margo inferior durch die G elenkknorren, Condyli occipitales 
und durch den Margo inferior des H interhauptloches, Foramen occipitale 
magnum. In  der Bildung der Nackenfläche nehm en nur drei Knochen An
teil: das H interhauptsbein, aber genauer gesagt seine Seitenstücke, Par
tes laterales und der N ackenteil der Schuppe, Pars nuchalis squamae occi- 
pitalis und die W arzenteile, Partes mastoideae der beiden Schläfenbeine 
(Tafel X, Phot. 24).

Auf den Schädeln der jüngsten  Tiere ist die N aht ersichtlich, die die 
Schuppe m it den Seitenstücken verbindet, fü r die ich die Bezeichnung 
Sutura squamoexoccipitalis einführe, und die H interhaupts-W arzennaht, 
Sutura occipitomastoidea. Sutura squamoexoccipitalis un terlieg t bei 6 - jäh 
rigen K ühen und 5-jährigen S tieren dem  Schwund, obwohl dies schon 
früher e in tre ten  kann (Pupileczka, 3 Jahre). Ähnlich unterliegt Sutura  
occipitomastoidea bei K ühen im 6 . und bei S tieren im 5. Lebensjahre dem
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Schwund (eine Ausnahm e bildet der 5-jährige Puszek, bei dem diese N aht 
noch nicht ganz verw ischt ist (Tabelle 6 ).

Die bei jungen W isenten sichtbare Fissura bisupraoccipitalis un terlieg t 
bei 3-jährigen K ühen dem  Schwund; sie ist ebenfalls bei 4-jährigen und 
älteren  S tieren verw ischt. Ich verfügte nicht über 3-jährige S tiere (Ta
belle 6 ). Die Gestalt der N ackenfläche verändert sich m it dem  A lter (Ta
fel X, Phot. 24 u. Tafel XI). Bei jungen Tieren hat sie eine Hufeisenform.

T abelle 6.
P la n u m  nuchale  — N a h to b iite ra tio n . (E rläu te ru n g en  w ie in  T abe lle  3).

P l a n e t a
P l i c a
P l l n k a
P l u s i a
P u p l l e c z k a
P le b a n k a
P la n a
P l i s a
Plewa
Purchawka
P u sz c z a

U
P l a s t i k  I I
P u ra
P l a r k a
Poziomka
Pużanka
P l ö t z e
P l a n a r l e
P l e i n z e
P i l e  t e
O a t s c h l n a
P l a n t a

<?<?
№ (O (/)

P u ła n + ♦ + P u s t e l n i k
P u łkow nik ♦ ♦ Połam anieo
P l e c o t u s ♦ + + Puzon
P u s t a k - + ♦ P l u v l u s  11
P le b a n - - - P l a t o
P u szek - - Puk
P l o t k a r z - - - P l l s e h
B Jo rn so n - - - Hagen
P l a t e r - - -
P l a t e n - - -
P o gan in - - -

Mit dem zunehm enden A lter nim m t die Nackenfläche an der Breite 
m ehr zu, als an  der Höhe und im Zusam m enhang dam it ist der Index
G r"sse  H in te rh a u p tsh ö h e  X 100, . . . . i . ,  —:—r----- ¡-r—r:--------- bei a lteren  Tieren niedriger im VergleichH in te rh a u p tsb re ite  ö  °
m it den jungen. Der erw ähnte  Index ist ebenfalls individuell veränderlich 
und bei un tersuchten  W isenten hält er sich ohne Rücksicht auf A lter und 
Geschlecht in  den G renzen von 52,5— 65,7 (Tabelle 7).

Die A usbreitung der N ackenfläche nach den Seiten hin ist bei W isent
stieren besonders intensiv, darum  schweifen auch die erw achsenen Stiere 
m ehr als die erw achsenen K ühe von den jungen Individuen durch die 
Form  der Nackenfläche ab.

Die H in terhauptsbreite  (Otion — Otion) gestaltet sich bei ausgewachse
nen W isentkühen in den Grenzen von 200—216 mm, bei ausgewachsenen 
W isentstieren von 234— 268 mm (Tabelle 7).
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Die N ackenfläche ist bei erw achsenen W isentstieren der G estalt nach 
en tw eder einem  Oval oder einem  Trapez angenähert, aber sie kann auch 
eine m itte lbare  G estalt besitzen. Tafel XI ste llt zwei Typen von extrem en 
Form en dar.

T abelle 7.
P la n u m  nuchale  — M asse un d  Ind ices.

i i
i l a n e t a 134 " 88 6 5 ,7 34 2 5 ,4 ' 35 P u ła n 162 106 6 5 ,4 - 36
P l l c a 150 97 6 4 ,7 32 21 ,3 37 P ułk ow nik 184 - - 33 1 7 ,9 -
P I i n k a 163 107 6 5 ,6 37 2 2 ,7 41 P l e c o t u s 190 115 6 0 ,5 34 1 7 ,9 59
P l u s i a 185 116 6 2 ,7 34 1 8 ,4 39 P u s t a k 234 140 5 9 ,8 32 1 3 ,7 43
P u p l l e c s k a 191 123 64 ,4 35 18 ,3 41 P le b a n 251 134 5 3 ,4 39 1 5 ,5 40
P le b a n k a 2 1 1 128 6 0 ,7 38 1 8 , 0 42 P uszek 244 13 2 54,1 38 1 5 ,6 40
Plama 208 1 2 0 5 7 ,7 37 1 7 ,8 40 P l o t k a r z 250 133 53 ,2 41 16 ,4 ^1
P l i s a 200 1 2 0 6 0 , 0 35 1 7 , 5 37 B Jo rn so n 244 131 5 3 ,7 - - -
Plewa 205 1 2 1 5 9 ,0 36 1 7 ,6 40 F l a t e r 24 5 133 5 4 ,3 38 1 5 ,5 40
Purchaw ka 201 123 61 ,2 38 1 8 ,9 41 P l a t e n 264 142 5 3 ,8 33 1 2 ,5 39
P u sz c z a 2 1 0 128 6 0 ,9 38 18,1 37 Po g an in 261 148 5 6 ,7 32 1 2 ,3 43
P l a s t i k  I I 206 1 2 2 5 9 ,2 41 1 9 ,9 37 P u s t e l n i k 251 1 2 0 4 7 ,8 35 1 3 ,9 39
‘P u ra 2 1 1 125 59,2 44 2 0 , 8 38 P o łam an ie c 259 140 5 4 ,0 35 1 3 ,5 38

P l a r k a 206 119 5 7 ,8 43 2 0 , 9 39 Puzon 265 145 5 4 ,7 40 15,1 38
Poziomka 203 124 61 ,1 41 2 0 , 2 38 P l u v i u s  I I 244 131 5 3 ,7 38 1 5 ,6 38

Pużanka 21.6 133 61 ,6 38 1 7 ,6 42 P l a t o 239 124 51 ,9 37 1 5 ,5 39
P l o t z e 2 1 0 125 59 ,5 44 2 0 , 9 45 Puk 265 151 5 7 ,0 33 12 ,4 41

P l a n a r l e 2 1 1 118 5 5 ,9 35 1 6 , 6 38 P l l s c h 268 - - - - -
P l e l n z e 204 128 6 2 ,9 42 2 0 , 6 39 Sag en 263 138 5 2 ,5 - - -
P l l e t e 2 1 0 1 2 1 5 7 ,6 37 1 7 ,6 42
G a t s c h l n a 2 1 0 116 55 ,2 - - -
P l a n t a 215 126 5 8 ,6 39 18,1 40

Auf den Schädeln m it den dem Oval angenäherten  Nackenflächen (Pu
stelnik, Plato, P luvius II) ist die H interhauptshöhe kleiner im Vergleich 
m it den übrigen. Bei S tieren m it einer am  m eisten dem Trapez ange
n äherten  N ackenfläche (Poganin, Połamaniec, Puk, Puzon, Pustak) ist das 
Höhenmass durch  verhältnism ässig grosse W erte ausgeprägt (Tabelle 7).

Der H interhauptsstachel, Protuberantia occipitalis externa, der in der 
sagittalen  Fläche unterhalb  des Genickkam m es gelegen ist, ist gut ausge
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drückt, aber bei S tieren noch stärker. Von ihm  verläu ft in der R ichtung 
des H interhauptsloches der gut sichtbare, äusserliche H interhauptskam m , 
Crista occipitaiis externa.

Die sich zu beiden Seiten des äusserlichen H interhauptskam m es befin
denden Plana der Nackenfläche sind eingesunken, wobei diese V ertie
fungen bei ä lte ren  S tieren besonders gut ausgestaltet sind infolge des 
stark  ausgebildeten oberen Genickkammes, der bei ihnen posterior über 
das Planum  der Nackenfläche hinausragt.

Die Drosselfortsätze, Processus jugulares, reichen etwas un terha lb  der 
G elenkknorren und ih r posteriorer Rand verläu ft inferior und leicht 
schräg m edian (Tafel XI).

^ r V  ( T D  Q C D  Q n 9
I II III IV V

A bb. 6. T y p en g esta ltu n g  des H in te rh au p ts lo ch es  im  W isen tschäde l.

Das Hinterhauptsloch», Foramen. occipitale m agnum  ist sehr verschieden 
gestaltet. Abb. 6  stellt schem atisch die Umrisse dieses Loches dar, m it Be
rücksichtigung der grundsätzlichen Typengestaltung seiner posterioren 
Fläche. U nter jungen Individuen herrschen Löcher vom Typ I vor. Bei 
erw achsenen Flachlandw isentkühen beobachten w ir Typ II und I; bei er
wachsenen W isentkühen der kaukasischen Linie Typ I und IV; bei 4— 8 - 
-jährigen  W isentstieren überw iegt Typ III, bei ä lteren  S tieren Typ IV 
und V.

Die H interhauptslöcher der K ühe sind des öfteren  in absoluten Z iffern 
breiter, im  Vergleich m it den S tieren (Tabelle 7). Den G eschlechtsdim or-

T , B re ite  des H in te rh au p ts lo ch es  X 100
phism us druckt jedoch besser der Index a u s ---------- H i'n te rha~u p ts b re i t e ~ ------- -

Bei ausgew achsenen K ühen beträg t er von 16,6—20,9, aber bei ausge
wachsenen S tieren von 12,3— 16,4,

Die Höhe des H interhauptsloches (Tabelle 7) weist bei beiden Ge
schlechtern keine grundsätzlichen U nterschiede auf.

V III. P A R I E S  L A T E R A L I S

a. Fossa tem pora lis

Die Schläfengrube hat eine ausgedehnte Gestalt, sie ist spaltig und hat 
ungefähr in der M itte ih rer Länge eine Verengung. Diese V erengung ist 
durch die Lage der H ornfortsätze über dem  m edianen Teil des oberen 
Randes der Schläfengrube und durch die A nw esenheit des Knochenvor-



M orphologie des Schädels von B. bonasus 77

Sprungs auf dem  Processus zygomaticus  des Schläfenbeines, der oberhalb 
der U nterk iefergrübe (Tafeln X II—XIII) gelegen ist, bedingt. Die sich m it 
dem  A lter ausbreitenden H ornfortsätze bew irken die Senkung des Supe
rioren Randes der Schläfengrube. Im Zusam m enhang dam it ist ihre Höhe 
des öfteren  bei ä lte ren  Individuen kleiner als bei jungen Tieren (Tabelle 
9). Da W isentstiere durch besser ausgebildete H ornfortsätze gekennzeich
net sind, ist die erw ähnte Entfernung bei einigen von ihnen besonders 
klein (Połam aniec, Pustelnik, Hagen). Im  Zusam m enhang dam it, dass die 
Schläfengrube beim  W isent von oben durch zwei Knochen — das S tirn- 
und Scheitelbein — begrenzt ist, befindet sich der Schläfenkam m , Linea 
temporalis  teilw eise auch im Bereich des Scheitelbeines.

Sutura zygomaticotemporalis  weist nu r bei den ältesten  Individuen An
fänge einer O bliteration auf. Sutura zygomaticofrontalis  ist bei W isent
stieren  ab 6 Jah ren , bei W isentkühen ab 12 Jah ren  verw ischt (Tabelle 8 ).

Die N ähte der Um gebung der Schläfengrube verw ischen sich, so wie 
auf dem  H irnschädel, verhältnism ässig spät — bei S tieren im 14. Lebens
jahre , aber bei K ühen unregulär (Tabelle 8 , Sutura parietofrontalis und 
parietotemporalis).

b. O rbita

Wie schon in  der Beschreibung der D achfläche des Schädels erw ähnt 
ist, schieben sich die Ränder der Orbita m it dem A lter seitlich vor. Die
ser Prozess verläu ft bei S tieren intensiver und darum  sind die O rbitarin
ge bei a lten  S tieren  in Zusam m enhang dam it sehr gut ausgebildet (Ta
feln I—IV). Diese erw ähnte Erscheinung verbleib t nicht ohne Einfluss auf 
einige Masse der Regio orbitalis, aber vor allem  auf folgende: Breite des 
Processus postorbitalis  und die O rbitaltiefe (Tabelle 9). Diese beiden Masse 
illustrieren  gleichzeitig den Geschlechtsdim orphism us der erw ähnten 
Um gebung. Die Breite des Processus postorbitalis gesta lte t sich bei aus
gew achsenen K ühen in den Grenzen von 20—30 mm, bei S tieren von 
8  Jah ren  au fw ärts  von 33—44 mm. Die O rbitaltiefe gestaltet sich im ana
logen A lter bei K ühen von 95— 113 mm, bei S tieren  von 115— 147 mm.

D er Rand des O rbitaringes ist bei jungen Tieren g latt m it Ausnahm e des 
O rbitarandes des Tränenbeines. Auf ihm  befinden sich drei Einschnitte, 
die zum Entstehen von zwei Fortsätzen beitragen. Mit dem A ltern  und 
dem  Vorschieben der O rbitaringe w ird ihre Aussenfläche rauh, aber m ehr 
bei den S tieren als bei den Kühen.

Gleichfalls m it dem  W achsen der R änder des O rbitaringes wachsen 
ebenfalls die beiden Fortsätze des Tränenbeines und es vertiefen  sich die 
E inschnitte. Der niedrigste von den erw ähnten  Einschnitten, der superior 
der Sutura lacrimozygomatica gelegen ist, weist schon bei jungen Indivi
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duen die Tendenz zur U m gestaltung in ein Loch auf. Bei ä lteren  T ieren 
kommt es in der Regel zum  Entstehen dieses Loches. Ganz unabhängig da
von bildet das sich in  dieser Um gebung absetzende Knochengewebe über 
dem Loch einen erneu ten  Einschnitt, der bei a lten  W isentstieren (Puk 17 
Jahre , Plisch 18 Jahre) und bei W isentkühen (Pliete 18 Jahre , P larka 12

T abelle 8.
Paries la teralis  — N ah to b iite ra tio n . (E rläu te ru n g en  w ie  in T ab. 3).

P l a n e t a
P l l c a
P l l n k a
P l u s l a
P u p l l e o z k a
P le b a n k a
Plama
P l i s a
Plewa
Purchaw ka
P u sz c z a
P l a s t i k  I I
Pura
P l a r k a
Poziomka
Pużanka
P l o t z e
P l a n a r l e
P l e l n z e
P l l e t e
O a t s c h l n a
P l a n t a

F o ss a
t e m p o r a l i s

p. fi

Ol  ff) Ol

Lii F a c i e s
f a c i a l i s

cn CT) ff)

F o ss a
t e m p o r a l l s

ca  co ca

SS
P u ła n
P ułk ow nik
P l e c o t u s
P u s t a k
P le b a n
P uszek
P l o t k a r z
B Jo rn son
P l a t e r
P l a t e n
P o g an in
P u s t e l n i k
P o łam an iec
Puzon
P l u v l u s  I I
P l a t o
fu k
P l l s c h
Hagen

F a c l e s
f a c i a l i s

O bO bO

co to tO

Jahre) einer Um bildung in ein zweites Loch unterliegen kann, das im 
V erhältnis zum ersten  lateral gelegen ist. Dieses Loch hat w ahrschein
lich keine funktionelle Bedeutung, denn es besitzt im Vergleich mit dem 
m edianen Loch keine so g latten  und regulären  Ränder.

Von den zwei übrigen Einschnitten auf dem  O rbitarand des Tränenbei-



nes wird der mediane Einschnitt m it dem A lter nur tiefer und unterlieg t 
keiner Art von Umbildungen, der obere E inschnitt dagegen, der auf der 
Grenze des S tirn- und Tränenbeines gelegen ist, w ird bei a lten  W isent
stieren  durch den von oben anw achsenden O rbitarand des Stirnbeines 
gänzlich verdeckt. Tafeln XIV und XV illustrieren  die oben beschriebe
nen Umbildungen.
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Tabelle 9.
Paries lateralis  — M asse.
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P i l c a 19 14 77 P ułk ow nik - 18 95
P I I n k a 23 15 76 P l e c o t u s 18 20 95

P l u s l a 22 15 86 P u s t a k 2 2 22 118

P u p l l e c z k a 14 21 94 P le b a n 20 31 117
P le b a n k a 22 23 106 P uszek 15 27 115

Plama 21 20 96 P l o t k a r z 22 33 119

P l i s a 21 21 100 B Jo rn so n 18 39 142

Plewa 17 21 99 P l a t e r 19 29 1 2 0

Purchawka 24 23 98 P l a t e n 19 38 134

P u sz c z a 28 22 107 P o g a n in 25 37 133
P l a s t i k  I I 18 23 95 P u s t e l n i k 13 33 126

P u ra 21 26 106 P o łam an ie c 1 1 41 131
P l a r k a 18 22 97 Puzon 15 44 136
Poziomka 17 30 113 PlUYlU3 I I 15 36 123
Pużanka 23 29 1 1 2 P l a t o 14 37 124

P l ö t z e 17 26 10 2 Puk 18 43 145
P l a n a r l e 21 24 97 P l i s c h 19 38 133
P l e l n z e 17 21 101 Hagen 1 2 42 147
P í l e t e 17 28 105
G a t s c h i n a 14 30 10 1

P l a n t a 25 29 107

Die Knochenwand der Augenhöhle kennzeichnet eine Tendenz zur 
Pneum atisation. Es besteht eine gut ausgebildete Tränenbeinblase, Bulla 
lacrimalis. Der A ugenhöhlenflügel des Keilbeines und die Lamina orbi- 
talis des Stirnbeines sind beim W isent ebenfalls pneum atisiert, aber bei 
a lten  Individuen bildet der A ugenhöhlenflügel des Keilbeines sogar eine 
dünnw andige Blase.
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Die Tränenbeinblase und der erw eiterte  A ugenhöhlenflügel des Keil
beines und die Crista pterygoidea geben der K nochenwand der A ugen
höhle die G estalt eines ziemlich regulären  Kegels, der m it seiner Basis in 
der Richtung des O rbitaringes gerichtet ist und m it seiner Spitze in der 
Richtung des Foramen opticum  und des Foravien orbitorotundum.

Tabelle 8  ste llt den V erlauf des Obliterationsprozesses der K nochen
nähte der A ugenhöhlenwand dar.

c. Facies facialis

Der Gipfel des Nasenfortsatzes, Processus nasalis, des Zw ischenkiefer
beines, Os incisivum, reicht nicht in der Regel an die lateralen  M argines 
des Nasenbeines (Tafeln XII—XIII). Eine Ausnahm e bildet P lanta. In der 
Bildung der Incisura nasomaxillaris nehm en folgedessen des öfteren  drei 
Knochen Anteil, nämlich: das Zw ischenkiefer-, O berkiefer- und Nasen
bein, oder wie dies bei P lanta sta ttfindet, nur zwei — das Zw ischenkiefer- 
und das Nasenbein.

Die Facies facialis der O berkieferbeine ist bei jungen W isenten glatt; 
der Gesichtshöcker, Tuber faciale, ist schwach ausgebildet. Bei a lten  Tie
ren aber besonders bei alten  S tieren ist die Facies facialis der O berkiefer- 
und Jochbeine rauh, der Gesichtshöcker stark  ausgebildet und von dem 
Höcker laufen zwei Kämme — einer in postero-superiorer Richtung, der 
andere in anteriorer, gleichlaufend zum Rande der B ackenzahnreihe (Ta
fel XII, Phot. 30 u. 31).

Eine sehr charakteristische G estalt ha t die Facies facialis des T ränen
beines (Tafeln XIV und XV). Ihre Grenzen lassen sich nicht auf allen 
Schädeln überprüfen. Am frühesten  verw ischt sich Sutura zygomatico-  
lacrimalis bei S tieren im 6 . Jahre , bei K ühen etwas später und ziemlich 
unregulär. Bei S tieren ist auch Sutura zygoviaticomaxilaris  (Tabelle 8 ) 
vom 14. Lebensjahre aufw ärts verwischt.

IX . B A S I S

a. P a la tu m  d u r u m

Die G renzen zwischen den K nochenelem enten des Gaum endaches las
sen sich auf allen Schädeln feststellen, w enn auch bei a lten  W isentstie
ren  die N ähte in dieser Umgebung im Schwund begriffen sind. Die Kör
per und G aum enfortsätze der Zw ischenkieferbeine, Ossa incisiva, tre ten  
in der Sagittalfläche nicht zusammen, wodurch im Zusam m enhang dam it 
die Zw ischenkieferspalte, Fissura incisiva, besteht. Eine charakteristische 
G estalt haben die Gaum enspalten, Fissurae palatinae. Sie sind ausgedehnt, 
ih r vorderes Ende ist abgerundet und der w eitere Teil verengt sich poste
rior und endet spitz (Tafel XVI).
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Der zahnlose Rand, Margo adentalis, ist m edian stark  ausgebogen. Zwi
schen den zahnlosen R ändern posterior von den G aum enspalten befindet 
sich eine verhältnism ässig tiefe V ertiefung, die etw as h in te r die durch die 
vorderen R änder P 2 2) durchgeführte Linie reicht.

Eine charakteristische Gestalt hat ebenfalls die H orizontalplatte des 
Gaum enbeines, Lamina horisontalis ossis palatini. Ih r vorderer Rand, der

T abelle 10.
Basis  — M asse und  Ind ices.
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P l a n e t a - - 105 32 ,5 P u ła n - - - -
F l i c a - - 107 30 , 6 Pułko w n ik - - - -
P I I n k a - - 114 30 > 8 P l e c o t u s - - 117 29 ,2

P l u s i a U  3 35 ,0 1 2 2 29 ,9 P u s t a k 144 30 ,8 139 29 ,8

P u p i l e c z k a 139 32 ,8 129 30 »4 P le b a n 145 30 ,3 141 29 ,5

P le b a n k a 147 34 ,3 129 30 ,1 P uszek 138 29 ,8 146 31 ,5
Plama 144 32 ,5 134 30 ,2 P l o t k a r z 147 31 ,5 138 29 ,6

P l i s a 142 32 ,5 131 30 .0 B Jo rn so n 147 30 ,9 - -
Plewa 140 32 ,6 127 29 ,6 P l a t e r 141 30 ,5 142 30 ,7
Purchawka- 138 31 ,5 132 30,1 P l a t e n 146 30 ,0 143 29 ,4
P u sz c z a 132 29 .4 136 30 ,3 P o g an in 147 29 ,2 150 29 ,8

P l a s t i k  I I 135 31 .5 128 29 ,8 P u s t e l n i k 141 29 ,2 148 30 .6
P u ra 141 3 0 ,6 137 29 ,0 P o łam an ie c 143 29 ,7 1.42 29 ,5
P l a r k a 132 30 ,4 130 29 .9 Puzon 139 28 ,0 154 31 i y

Poziomka 138 29 ,9 143 31 ,0 PlUYiUS I I 129 28 ,5 144 31 ,8

Pużanka 133 28 ,3 145 30 ,8 P l a t o 135 28 ,1 152 31 .6
P l o t z e 132 29 ,7 131 29 ,4 Puk 138 27 ,9 149 30 ,2

P l a n a r l e 128 29 ,1 129 29 ,4 P l i s c h 136 149 -

P l e i n z e 132 29 ,8 133 3 0 ,0 Hag en 139 28 ,2 - -

P l i e t e 130 2 9 , 7 132 30,1
G a t s c h i n a 132 29 ,4 -

P l a n t a 127 28 , 3 135 30,1

m it den G aum enfortsätzen der O berkieferbeine kontaktiert, besitzt zwei 
Fortsätze — den m edianen und lateralen. Zwischen diesen Fortsätzen liegt 
das grössere Gaum enloch, Foramen palatinum majus, d irek t posterior von 
der querliegenden G aum ennaht (Tafel XVI).

2) Z a h n b eze ich n u n g  nach  W i l k u s  (1957).
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Der Einfluss des Geschlechtes auf die erw ähnte U m gebung ist ungross. 
Die Länge der Zahnreihe P 2—M3 ist bei a lten  Individuen deutlich kleiner 
im Vergleich zu den 3— 8 -jährigen  W isenten (Tabelle 10). Der Index
L änge d e r B ack zah n re ih e  P 2— M3 X 100 , . , , , , 5------------—-—r;---------------------- schw ankt tro tz der m it dem Pro-

B asila rlan g e
zess des A lters verbundenen V eränderungen in verhältnism ässig engen 
Grenzen von 27,9—35,0 — bei W isenten beiderlei G eschlechtes im A lter
von 3—27 Jahren .

, , , . . , j i T i L än g e  des D iastem as X 100Eine noch kleinere V ariabilität weist der In d e x --------- -————-------------B asu a rlan g e
auf, der fü r das ganze untersuchte M aterial von 29,2—32,5 beträg t (Ta
belle 1 0 ).

b. L a m in a  subcerebralis

Die Synchondrosis sphenooccipitalis un terlieg t der V erknöcherung im 
A lter von 3— 5 Jahren , aber Synchondrosis intersphenoidea  etw as später 
im A lter von 6 — 7 Jahren . Die kleinen M uskelhöcker, Tubercula muscu-  
laria, die bei S tieren stä rker sind, liegen teilweise auf dem K örper des 
Keilbeines und teilweise auf der Basis des H interhauptsbeines. Die Basis 
des H interhauptsbeines b reite t sich posterior aus, und auf ih rer unteren 
Fläche in der Nähe der G elenkknorren sind bei S tieren besonders gut aus
gebildete Erhöhungen sichtbar. Die Incisura intercondylica, weist eine 
V eränderlichkeit ih rer G estalt auf. Sie kann schmal und tief, oder flach 
und ausgedehnt sein. Der laterale Teil des Processus retroglenoideus ist 
reduziert und er deckt das Foramen retroglenoideum  auf, das beim W isent 
eine ziemlich reguläre G estalt hat.

X. M A N D I B U L A

Bei der M ehrzahl der un tersuch ten  Individuen besteh t der U nterkiefer 
aus zwei getrenn ten  U nterkieferknochen, Ossa mandibularia. Bei vier Wi
senten lassen sich beide Knochen nicht voneinander lostrennen, aber sie 
weisen jedoch in der Sym physis  mandibulae, eine gewisse wenn auch nicht 
grosse Beweglichkeit auf. Hierzu gehören die ä lteren  W isente: P liete (18 
Jahre), P lanarie  (18 Jahre), Puzanka (15 Jahre) und Pluvius II (17 Jahre). 
Die Facies symphysica  dieser beiden U nterkieferknochen ist m it zahlrei
chen verschiedenartigen Fortsätzen und V ertiefungen bedeckt (Phot. 42). 
Mit dem zunehm enden A lter verzw eigen sich diese Fortsätze im m er m ehr 
und dringen im m er tiefer in die abgeneigte V ertiefung des anderseitigen 
U nterkieferknochens. Im Effekt fü h rt dies zu solch einem  Zustande, wie 
w ir es bei den vier erw ähnten  W isenten beobachten können. Nur bei Pu- 
lan (1 Jahr) un terlag  die Symphijsis mandibulae der V erknöcherung, wo
bei sie beide U nterkieferknochen sta rr verbunden hat.



M P  H H H H C  O M C  M C  C  M M M M p  M M M M  
p  «-*• m  <0 © o : n -  w P h P t o H o M p a ^ a c H - M P

( t O f T p ß N p o W  « ♦ O C r p p f i B p M M - R '  
& ) p ( i  N h l i  P T S f t  M N P  p a p p  

H - a M P « '  K P S  fc* o  
P A P  K - P t )
P  M  P  K*

►H P

b  o
f t
p

Name

U U J W W W ^ U J U i O U i U N ^ O U i W U J U i W U i W r ^
1 NO »O VO VT ©  O  NO CD KD 03 - J  - 4  ©  ©  OD N© fO O  ~*J 

- J O  -* - k © ' » J © © f N 3 f f i © © \ J .  O S *  -* Gonion  c a u d a l e - I n f r a d e n t a l e |

i I - k - * o - ł>łv > v ' V - » w > - * v j i - p * ‘ ^ ‘ W O ' a ,‘ ł :‘ Vj 
i - N C U O O ^ - J O N J ^ O O ^ O D y P i D U U i

120 I n f r a d e n t a l e - G o n l o n  v e n t r a l e  l . P .

r 0 W O r v > U > U > U > U i U > W O U J U > U > « -  *-  Uł ^
i i v c o ^ o a o N C V j N O c a i - j - j O D v ^ f o v j N O - *

P “ 
I o Id-Gov  l . P .  X 100

- k N 0 O 0 ' 0 ' * * V J " J © > l NO G oc-Id

| - Ł - k f O - k r O t O f O - f c - k - A f O - Ł - Ł - Ł - A f O r O - * - *  -*.
© ' • j r o © r N ) O O V O ' 0 £ - © - . J ’« « 4 f O *- J - k U ) r O ’»JVJ» ^

♦ “ ©  ©  * “ ©  ©  SJN ffi - k W O S J '© \ J ł © » s 2 © '« « J \ J ' - « - J - e *
K>
* o

cn

Länge d . F o s s a  m a n d lb u la e
a

1 VJ<P‘ S J > S r ' J ' * ‘ NJ lV iU 'N J l* “; -e-SJi \J ' «J !NJ1,vJ»C'  1 
ONJ1-P- ^ O ' ^ P O O f r P f f ' ^ O ' t t A U O

I I Länge d. B a c k - Z a h a r e ih e  d . U n t . - K l e f .

O U U U U U U U U ł - U U ^ f
O D - - J 'O a C D C T 'C E C D C D O C D O D - k C - * ' C - k -P- Lange d .B a c k - Z a h n r e l h e  d . U n t . - K l e f .  X 100
\ j i l V ) ^ 0 " 0 - * P N D U > l U O ' * * ' * 1 0 W 5 P f f ' Goo-ld

1 ‘* O O O O f O * k - l - * ' i - A - * O C O O O t t N D 0 3 N j  
V J ' O O ' - N l ' J O V ' O O ' i P M W ^ P U ^ r o ^ ' J S O Länge d . D i a s t e m a s  d . U n t e r k i e f e r

f O N j r o r o t O t O f O f O f O f O t j r O t O t O N J P O r O t o r j r O f N J  
1 V ß - > J ' ' « ) ' - J ' - 4 N O © © © © N O N O © © ' ' 0 ' - * J © r J © © © Lange d .D i a s t e m a s  d . U n t e r k i e f e r  X 100

o  - * ^ ' J V J t f > V | i * * r o o O v O * ‘ y ' O C f f l  -* U> NO Goc-Id

© sJ»^ j i \ j © © © nJ i © njn© v1f © sj* © © © 0 '
1 f O O ' v T i ' J O  N U s J O f f '  - ‘ f f  U v ß f ' U U O '  1 I 1 U n t e r k l e f e r h ö h e  h i n t e r

i I - j ^ ^ N - c - c ^ c o c c o ^ i i I 1 B r e i t e  d . a u f s t e i g e n d e n  A s t e s

N - j r o r o r o r o r o r o r j r o r o r o r u r O N > r o r o  
1 1 C  ©  ©  ©  NO ©  ffi ©  ©  © -*4 © ^ J ^ l  ©  ©  | 1

O ^ V O V ' ^ ^ O ^ V J ' J I O ' D ' D O N ^

1 1 B r e i t e  d . a u f s t e i g e n d e n  A s t e s  X 100 
Goc-Id

P
ułan

P
ułkow

nik
P

leco
tu

s
P

u
stak

P
leban

P
uszek

P
lo

tk
arz

B
jórnson

P
lato

r
P

laten
P

oganin
P

u
steln

ik
P

ołam
aniec

Puzon
P

luvius 
11

P
lato

Puk
P

ll3C
łl 

Hag 
en Name I

U  ( •  U  ^  f '  
V J U - ^ - ^ v D t o ^ ^ r o  | vO O  C  vC C  O  1 
-* O O ' O ' v C U f O U O  O  "0  's! r o  Vj  -*■

u  u  
©  sj\
-* o Gonlon  C a u d a l e - I n f r a d e n t a l e

J 0 ' s | K ) * p - 0 ' ^ - S J , ^ ‘ ł NJ1 1 ^0DVJ1->1  t 
( H O V I C ^ O W  -* U> £* U  ro

£
-k ro

I n f r a d e n t a l e - G o n l o n  v e n t r a l e  l . P .

Ü f - U ^ l U U U t )  W  W  ^  Uł
i w o o u ^ y ^ j ł -  i ©  i \ x  ©  ©  ro  i

Ul *- 
NO O Id-Gov 1 . P. X 1 00

NO O  ^  NO NJI \J> -* NO o  N0 V.) © G oc-Id

N } - k . p - - k - k - k _ k f o _ k  |  - A - A - * f o f N J O l
- - J ' - 0 © © N J i N J ' © N O ©  U  CD O  O

O - k ^ f o - k - k - k U - - ^  1 -k rvj -k r o  fv> ro | 
©  ©  ©  fV> ©  ©  NO ^  vO M  ©  M  -k o  V-J

©  o

©  NO o *
o »

u

Länge d . F o s s a  m a n d lb u la e
o .

^■Vj i^NsTVJiV'NJN-^*© 1 NJI ©  ©  NJl ©  ©  1 
n j i U © O C © U ‘ N O C &  -k ©  -k o  o

1 ł Länge d.  B ac k - Z a h n r e lh e  d . U n t . - K l e f .

U V j U V j U U N j Nj U  U> U* £* U  O  U  
V j N J i U l © « ^ © ' * ! © ©  1 NO NO o  ©  NO VO 1 1 I Länge d. B ac k - Z a h n r e lh e  d . U n t . - K l e f .  X 100

© © © © © nO ^ - * ^  M  nj; QD nji -*j  tO G oc-Id

_ k - k - k _ k - ± _ k _ k _ k _ k  _» -k _k _k _k -k
N ) N i r o f N ) - k r o - k M N i  1 -> -k O  -k -k O  1 
N O © - * J nJ i © © nO © ©  ©  ©  nC ©  N̂ ; njn 00

 
 ̂

06 Länge d . D i a s t e m a s  d . U n t e r k i e f e r

f N i l N J O W r o t o r N J W M  ro IV> N3 N> rvj rv> 
nO nO C © nO nO © 0 0  1 NO ©  'O ©  ©  1

r o r\J 
- a  \ j • Länge d . D ia s t e m a s  d . U n t e r k i e f e r  X 100

N O O N J I O © © V O N J N O  VJi ©  ©  ©  ©  to ~ j  - a G oc-Id

' - J N J ' © * ' © © © © ©  I © © © © © ©  | 
t o  U> ffi ©  v  t t  ^  ** V-» &  O  C '  -*• NJN u>

l i U n t e r k i e f e r h o h e  h i n t e r

^ • o u i r o - k r o r o r o - k  | o  “k ~k -k - k ' k “ 1 
C U U O ^ i ' U C O '  ©  ©  -k -k- r o  <r-

i l B r e i t e  d . a u f s t e i g e n d e n  A s t e s

V o V o ^ M f O N f O f N a f J  r O M r o r o f N J f O  
r o o t O © © v C v O N O * « J ł  ~0 «O -*0 ©  -0  ©  |

Vj n O © © U * U j ( X O ©  C C Ń J U P  t*

i l Br6 l t e  d . a u f s t e i g e n d e n  A s t e s  x  100 
G oc-Id

£9

T
abelle 

11.
M

andibula 
— 

M
asse 

und 
Indices.



84 W ojciech E m pel

Der U nterk iefer vergrössert seine Länge in den ersten Lebensjahren 
intensiv. Ab 5 Jah ren  aufw ärts unterliegt der Anwuchs einer Hemmung, 
aber nichtsdestow eniger findet bei erw achsenen Individuen w ahrschein
lich ein geringer Anwuchs s ta tt (Tabelle 11). Die U nterkiefer der W isent
kühe der kaukasischen Linie sind im allgem einen länger im Vergleich mit 
den U nterk iefern  der Flachlandw isentkühe desselben Alters. Die U nter
kieferknochen der W isentstiere sind des öfteren im Vergleich m it den je
nigen der W isentkühe länger; dieses Mass erm öglicht eine genaue D iffe
renzierung des Geschlechts jedoch nicht. Die U nterkieferlänge der aus
gewachsenen K ühe schw ankt nämlich in den Grenzen von 375—407 mm 
und der ausgew achsenen Stiere von 392—431 mm.

U nterschiede in der G estaltung des inferioren Randes des U nterk iefer
knochens finden in dem Mass der U nterkieferhöhe am Infradentale, Go
nion ventrale  — Infradentale  (in Projektion), ih re Abspiegelung. Das be
sprochene Mass ist individuell veränderlich, aber dennoch kann m an das 
A uftreten  gewisser Regelmässigkeiten w ahrnehm en. Die E ntfernung Go
nion ventrale  — Infradentale  (in Projektion) ist im allgem einen bei jün 
geren Tieren grösser als bei älteren.

.. . T i , G ov  — Id  in P r . X 100 ,. . . . . .Die grossten Indexw erte  G öc~~ T d -----------  notieren w ir bei eini
gen W isenten der kaukasischen Linie (Puszek, Pupileczka, Pustak). Die 
sich m it grossen W erten des Masses Gov — Id legitim ierenden Individuen 
haben im Vergleich m it anderen einen schwächer ausgebildeten U nter
kieferw inkel, Angulus mandibulae, und einen höheren K örper auf der 
Höhe der letzten  zwei Backenzähne. Dies füh rt zu einer anderen G estal
tung des inferioren Randes des U nterkiefers an den Stellen, m it welchen 
er sich w ährend der A usführung des Masses auf die Fläche stü tzt (Abb. 5).

Das Foramen mentale  ist in dem posterioren Teile der V ertiefung an
gebracht, welche durch E l l e n b e r g e r  und B a u m  (1943) als Fossa 
mandibularis  bezeichnet ist. Bei der M ehrzahl der un tersuchten  Indivi
duen hat Fossa mandibularis  einen ovalen Umriss und der posteriore Rand 
dieser V ertiefung ist auf der Höhe des Kinnwinkels, Angulus mentalis, ge
legen. Bei W isenten der kaukasischen Linie: Puk, Pustak, Pustelnik, Ha
gen und Pupileczka, und ausserdem  bei der Flachlandw isentkuh Gatschi
na ist die Fossa mandibularis spaltenartig  und sie erreicht eine beträcht
liche Länge (Tabelle 11), und ihr posteriorer Rand ist posterior h in te r die 
K innw inkellinie verschoben. Margo adentalis mandibulae  ist in Gestalt 
einer scharfen K nochenlam elle ausgebildet. Den Index:
L änge  des D iastem as des U n te rk ie fe rs  X 100 , . , , . . . .  TT
 ttu— £—u----------- ,—:-----------------------kennzeichnet eine kleine Ver-U n te rk ie fe r la n g e  vom  W inkel aus
änderlichkeit. Er be träg t unabhängig vom A lter und Geschlecht fü r di? 
un tersuch ten  Tiere von 25,7— 30,5 (Tabelle 11),
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Die Länge der Backzahnreihe P 2—M3 verringert sich m it dem  A lter auf 
eine dauernde Weise (Tab. 11), aber sie weist dagegen keine Geschlechts-

~  T i L änge d e r B ack zah n re ih e  P 2—M 3 X 100differenzierung auf. Der Index —77——7-7—7—77:------------ 7 7 7 ^ — 7------------- ver-& U n te rk ie fe r la n g e  vom  W inkel aus
ringert sich m it dem A lter und er be träg t fü r Tiere beiderlei Geschlechter 
von 3 Jah ren  aufw ärts von 33,6—44,6.

Die U nterkieferhöhe h in te r M3 (Tabelle 11) illu striert ziffernm ässig der 
Abflachungsprozess des superioren Randes des Körpers m it dem  zuneh
m enden A ltern. Die am deutlichsten  hervortre tenden  A ltersveränderun
gen, die m it dieser Erscheinung verbunden sind, beobachten w ir bei zwei 
Flachlandw isentstieren — dem  17-jährigen Plato und 18-jährigen Plisch 
(Tafel XVIII).

Das Breitenm ass des U nterkieferastes (Tabelle 11) weist w ährend des 
ganzen Lebens A nw uchstendenzen auf. Der Indexw ert
B re ite  des U n te rk ie fe ra s te s  X 100 , , .. . , . TTT. . . . .  , , ,
7 7 ——rr-z—rr------------ - 77-7 — ----  betrag t bei W isenten m it einem kom plet-U n te rk ie fe r la n g e  vom  W inkel au s 0  r
ten  Zahnbogen von 26,2— 32,5.

Fossa masseterica ist bei ä lte ren  Individuen aber besonders bei S tieren 
durch  gut ausgeprägte K nochenkäm m e begrenzt, und auf der Grenze des 
K örpers und des U nterkieferastes bildet sich m it dem A lter eine rauhe 
Tuberosität aus (Tafel XVII, Phot. 41).

Die Fossa musculi pterygoidei w ird m it dem  A lter rauh. Auf der Höhe 
des Foramen mandibulae  bildet sich ein leicht schräger Q uerkam m  aus, 
der die erw ähnte Öffnung von der m edianen Seite begrenzt (Tafel XVII, 
Phot. 42).

Eine Erw ähnung verdient die G estaltung der Gelenkfläche des Gelenk
fortsatzes, Processus articularis. Sie ist ein klein wenig eingesunken, oder 
flach und in der Richtung des U nterkiefereinschnittes, Incisura mandibu
lae, geneigt, aber sie ist von ihm  abgegrenzt. Bei einem Teil der W isente 
um w ickelt sich die postero-m ediane Um gebung der G elenkfläche nach 
hinten , wobei sie diesem Teil des Processus articularis eine gewölbte Ge
sta lt gibt. Bei einigen W isenten ist die ganze Fläche des Gelenkes leicht 
gewölbt.

XI. D ISK U SSIO N

1. C h a ra k te r is tisc h e  M erk m ale  des VVisentschädels

D er Längen-B reitenindex beträg t bei erw achsenen W isenten fü r Stiere 
von 61— 70, fü r K ühe von 57— 63. In der M ehrzahl der Fälle decken sich 
die W erte m it denjenigen, die durch S o k o 1 o w (1953) angegeben wor
den sind. Seiner M einung nach beträg t der erw ähnte Anzeiger bei S tieren 
nicht w eniger als 65, bei K ühen selten un ter 60.

Auf dem  untersuchten  M aterial w ar es nicht möglich, diejenigen Kno
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cheneinheiten  festzustellen, die in  der Bildung des Scheitelteiles der 
D achfläche anteilnehm en. Bei den jüngsten von den beschriebenen Schä
deln w aren  die N ähte auf der P a rtie  der erw ähnten  Regio schon verw ischt. 
Die Entw icklung des Scheitelteiles der Dachfläche ist durch H i 1 z h e i- 
m e r  (1918) beschrieben worden. Wie es sich aus dieser Beschreibung 
ergibt, t r i t t  das Zw ischenscheitelbein in den ersten  Stadien des postem 
bryonalen Lebens als selbständige K nocheneinheit auf, das zwischen den 
S tirnbeinen  und dem D achflächenteil der Squama occipitalis gelegen ist. 
An seinen Seiten liegen Dachflächenteile der Scheitelbeine an. Die im 
R esultat des Verwachsens des Scheitelbeines, des D achflächenteiles der 
Squama odcipitalis und des Dachflächenteiles der Scheitelbeine en tstande
ne K nocheneinheit bezeichnet H i l z h e i m e r  (1918), und nach ihm  auch 
andere A utoren ( N i e z a b i t o w s k i ,  1931; B o c h e n e k ,  1955) als Os 
interparieto-supraoccipitale. Ich bin der Ansicht, dass es treffender sei, 
h ier eine topographische Bezeichnung zu gebrauchen, die ja auch in der 
A natom ie der H aussäuger gebraucht wird und zwar — Scheitelteil des 
H irnschädelabschnittes der Dachfläche.

Im  Zusam m enhang m it der Anw esenheit des Scheitelteiles des H irn
schädelabschnittes der Dachfläche und dem charakteristischen Ansetzen 
der H ornfortsätze feh lt es im W isentschädel an einem Zw ischenhorn
kam m , Protuberantia intercornualis.

Dies ist eine allgem ein bekannte Tatsache, aber J u s k o  (1953) aner
kennt trotzdem  einen stark  entw ickelten Zw ischenhornkam m , anders ge
sagt Torus nuchalis als eins von den M erkm alen des Schädels bei Stieren.

Der beim  U r und dem Hausrind auftretende Zw ischenhornkam m  wird 
durch  das posteriore Verschieben der Stirnbeine gebildet, die in den Schä
deln  dieser Tiere den ganzen H irnschädelabschnitt der D achfläche bilden 
und sich sogar teilweise auf der Um gebung der Nackenfläche umwickeln. 
D er Genickkam m  liegt beim H ausrind und dem Ur in einer gewissen Ent
fernung  von dem oberen Rande der Nackenfläche, aber beim W isent be
grenzt er die N ackenfläche von oben (Tafeln X u. XI). J u s k o ,  vom Zwi
schenhornkam m  des W isentes schreibend, dachte wohl an den Genick
kam m , der bei S tieren tatsächlich stark  ausgebildet ist.

Den W isentschädel kennzeichnet in Hinsicht auf seine Grösse und Ge
sta lt eine grosse individuelle V ariabilität. Dies be trifft im grossen Masse 
die Dachfläche des Schädels, die H ornfortsätze und die Nackenfläche. In 
dieser H insicht deckt sich meine M einung m it den Äusserungen anderer 
A utoren, die sich m it diesem Problem  befassen ( K o c h ,  1927; N i e z a 
b i t o w s k i ,  1931). Das ist schliesslich ein charakteristisches M erkmal 
der ganzen Bisongattung sowohl der lebenden wie auch ausgestorbenen 
Form en. D arauf m achen aufm erksam  sowohl A l l e n  (1876) in seiner dem
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Bison gewidm eten M onographie, wie auch G r o m o v a  (1935) in ihrem  
W erk über den fossilen Bison priscus (B o j a n u s).

Die starke Entwicklung der S tirnpartie , die stark  ausgebildete S tirn 
höhle, die teleskopartigen Orbitaringe, die zur grössten Beschirm ung des 
Sehorganes streben, die Tendenz zur U m gestaltung des Sulcus supraorbi- 
talis in einen Kanal, um  seinen Inhalt zu beschützen, stehen zweifelsohne 
im Zusam m enhang m it der Kam pfweise der W isente. Bekanntlich sind 
diese Käm pfe e rb itte rt, was bei der grossen Masse und Regsamkeit dieser 
Tiere von der Seite der Dachfläche des Schädels eine besondere Anpas
sungsfähigkeit verlangt. Es kann sein, dass m an auch h ier die Genesis der 
S tirn tuberositä t suchen soll.

2. W achstum s- und A ltersveränderungen

Die im Laufe der postem bryonalen Entw icklung sich vollziehenden V er
änderungen im W isentschädel haben einen verschiedenen Charakter. Sie 
betreffen  Grösse, G estalt und Bau.

Im untersuchten  M aterial überwogen erw achsene Individuen und nur 
8  Schädel stam m ten von Tieren im A lter von 1—3 Jahren. Die M ehrzahl 
der Schädel ist also im Alter, in dem die Entw icklungsveränderungen, die 
sich durch G rössenveränderungen m anifestieren, wenig intensiv sind. 
Das Ü berprüfen ih rer In tensitä t und des öfteren nu r ihre Feststellung 
allein bedingen ein bedeutend grösseres M aterial.

Die M ehrzahl der Entw icklungsveränderungen verbleibt im engen Zu
sam m enhang m it den Geschlechtsunterschieden. Der G eschlechtsdim or
phismus des Schädels ist hauptsächlich das Ergebnis des in tensiveren 
Tempos der Entw icklungsveränderungen im Schädel der Stiere. Dies be
triff t sowohl die V eränderungen von Grösse und G estalt wie auch in der 
S truk tur. Die Schädel der erw achsenen K ühe sind m ehr an die jugendli
chen Schädel angenähert als diejenigen der erw achsenen Stiere.

Die M ehrzahl der Linienmasse kennzeichnet ein in tensiver Anwuchs 
im zweiten und d ritten  Lebensjahr. Der M angel an einer grösseren Anzahl 
von drei- und v ierjährigen  Schädeln erm öglicht keine genauere Fest
setzung des M omentes der Beendigung des Anwachsens und den Ü ber
gang in  diejenige Periode, die eine grössere S tab ilitä t an G estalt und 
Grösse kennzeichnet. Der einzige v ierjährige Schädel des Stieres Pustak  
ist in Hinsicht auf seine Grösse an die Schädel der älteren  Stiere ange
nähert und m an kann ihn grundsätzlich als erw achsenen Schädel be- 
trachten. Den Schädel der 5-jährigen P lebanka darf m an ebenfalls als aus
gewachsenen betrachten. Die 5-jährigen  Schädel beiderlei Geschlechts 
haben auch eine an die erw achsenen Tiere angenäherte Gestalt. Dies be
deu tet aber nicht, dass im A lter von oberhalb 5 Jah ren  die G estalt und die
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Grösse des Schädels nicht w eiteren V eränderungen unterliegt. Es v e rr in 
gert sich nur ihre In tensität.

Die Basilarlänge vergrössert w ahrscheinlich ihre Grösse noch nach dem 
Ü berschreiten von 5 Jah ren  (Abb. 7).

Ähnlich scheinen die U nterkieferlänge (Abb. 8 ) und die Schädelbreite 
(Abb. 9) nach dem  Ü berschreiten des 5. Lebensjahres ein gewisses A n
w achsen aufzuweisen.

Von den Entw icklungsveränderungen in den Schädeln der erw achsenen

rnm

Alter  m Johren

A bb. 7. V a r ia b ili tä t der B asila rlän g e . In  A bb. 7 b is 14 — O  — K ü h e ,#  — S tie re .

Tiere sprechend, kann m an nicht um hin, um nicht den Anwuchs der Horn
fortsätze auf die Breite (Abb. 10) zu erw ähnen. Es besteht eine grosse 
W ahrscheinlichkeit, dass der Um fang der H ornzapfen an ih rer Basis bei 
S tieren  bis in  die späten Lebensjahre anwächst.

In teressant m anifestieren  sich auch die m it dem A lter verbundenen 
V eränderungen in der K apazität des Schädels und der Breite des H in ter
hauptsloches. Auf der Grundlage der Abb. 11 kann m an behaupten, dass 
die K apazität der Schädelhöhle ih ren  G ipfelpunkt im A lter von 14— 16
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Jah ren  erlangt, aber danach sich w ieder verringert. K r y s i a k (1951/52) 
m achte auf das m it dem  A lter k leiner w erdende H interhauptsloch auf
merksam. Abb. 12 analysierend, kann  m an die vorsichtige Folgerung Vor
bringen, dass die Breite des H interhauptsloches bis 12— 16 Jah ren  an
wächst und dann sich w ieder verringert. Mit Rücksicht auf die Spärlich
keit des M aterials beim Ü berprüfen  von derartigen  Prozessen soll m an in 
bezug auf die oben erw ähnten  Folgerungen eine recht grosse Reserve 
w alten lassen.

mm

Alter in Jahren

A bb. 8. V a r ia b i li tä t d e r  U n te rk ie fe rlän g e .

Im  vorliegenden A bschnitt verdienen auch folgende Masse eine Er
wähnung: Länge der Backzahnreihe der Maxillae P 2—M3 und der Mandi
bulae P 2—M3. Vom 3. L ebensjahre aufw ärts verringern  sich beide Masse 
ein klein wenig, jedoch deutlich (Abb. 13 u. 14). Als A usdruck fü r die V er
änderungen des A lters d ien t die A bflachung des oberen Randes des K ör
pers der Mandibulae m it dem  Laufe des A lterns. Diese Erscheinung tr i t t  
besonders deutlich bei einigen a lten  S tieren  hervor. Eine ähnliche E r
scheinung ist auch in der Anatomie des M enschen bekannt (B o c h e n e k, 
1952).

Im  Ergebnis der A nw uchsunterschiede der einzelnen Schädelabschnitte
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kom mt es zu G estaltveränderungen einiger Regionen. Mit dem zunehm en
den A lter bilden sich also die charakteristischen, teleskopähnlichen, O rbi
taringe aus (Tafeln I—IV). Es verändert sich auch die G estalt des N asen
beines. Bei jungen Tieren (1— 3-jährigen) h a t es die G estalt eines doppel
ten  Dreiecks, bei ä lteren  ist es dem  Trapez angenähert (Tafeln I—IV). Die 
Nackenfläche bei jungen Tieren e rinnert an  eine Hufeisenform , aber bei 
ä lte ren  Tieren hat sie entw eder die G estalt eines Trapezes oder eines 
Ovales (Tafel X, Phot. 24 u. Tafel XI).

mm

Alter in Jahren

A bb. 9. V a r ia b i li tä t d e r  S ch äd e lb re ite .

Sulcus supraorbitalis ha t die Tendenz sich m it dem zunehm enden A lter 
in einen Kanal um zubilden (Tafeln V u. VI), obwohl diese Erscheinung 
m it verschiedener S tärke bei verschiedenen Individuen desselben A lters 
auf tritt. Die äusserliche Fläche der H ornfortsätze ist bei 1—3-jährigen 
Individuen porös (Tafel VIII, Phot. 17— 18), aber bei erw achsenen Indi
viduen gefurcht (Tafel VIII, Phot. 19— 20 und IX, Phot. 21—22). Tafel 
XVIII illu striert die sich im U nterk iefer vollziehenden V eränderungen 
des Alternsprozesses.
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mm

Alter in Jahren

A bb. 12. V a r ia b ili tä t d e r B re ite  des H in te rh au p ts lo ch es .

mm

Alter in Jahren

A bb. 13. V a ria b ili tä t der L änge d e r B ack en zah n re ih e  des O b erk ie fe rs , P 2—M3.
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Bei jungen Tieren ist die Fläche der Schädelknochen glatt. Mit dem zu
nehm enden A lter w ird sie rauh, aber besonders in der Um gebung der 
S tirn , der Seitenfläche des Gesichtes, des O berkieferbeines und des Joch
beines und ausserdem  in der Um gebung der Fossa masseterica. K nochen
erhöhungen wie der H in terhauptstachel und der G esichtshöcker sind bei 
ä lte ren  T ieren deutlich ausgeprägt.

Alter in Dohren

A bb. 14. V a r ia b ili tä t d e r  L änge  d e r B ack en zah n re ih e  des U n te rk ie fe rs , P 2— M3.

Das durch K o c h  (1932) beschriebene Anw achsen des Schädelgew ichtes 
im 4.— 6. Lebensjahre und bei S tieren sogar nach dem Ü berschreiten die
ses A lters fand in unserem  Falle keine Bestätigung ( R o s k o s z  & E m-  
p e l ,  1961).

In  den  Abb. 15 und 16 w urden  die durch K o c h  (1932) ausgeführten
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Masse m it den eigenen Angaben zusam m egestellt, um  die In tensitä t des 
Anwuchses in den ersten  W ochen und M onaten des A usserfetuslebens 
aufzuweisem

E rw ähnungen auf das Them a der N ahtobiiteration im W isentschädel 
kann m an in  der M ehrzahl der in der E inführung zitierten  A rbeiten  vor
f in d e n — L e i t n e r  (1927), J a n i c k i  (1938), M i 11 o t (1945), K r y -  
s i a k  (1951/52), J u s k o  (1953). Meine auf einem zahlreicheren M aterial

T abelle 12.
A lte r  der gänz lichen  O b lite ra tio n  e in ig e r K n o ch en n äh te .

(* — M angel an d re ijä h r ig e n  S tie ren , ** — A u sn ah m e  P oziom ka 12 J.,
*** — M angel an  10— 13-jäh rig en  S tie ren ).

R eglo S u tu ra P a rs A l t e r  In  
«

J a h r e n
SS

Planum  n u c h a le
/ F l s s u r a /  
b l s u p r a o c c l p l t a i l s  
s q u a m o e x o c o ip i ta i l s

3
6 / 1 /

4*
5

o c c lp l to r a a s to ld e a 6 6 / 5 /

Lamina
/S y n c h o n d r o s is /  
s p h e n o o c c l p l t a i l s 6 6

s u b o e r e b r a i l s /S y n c h o n d r o s is /  
in t e r s p h e n o ld e a 7 8

p a r l e t o f r o n t a l l s m e d la l l s 5 ** 6 / 5 /
F o rn ix l a t e r a l i s / 9 - 2 7 / 6
c e re  b r a i l s f r o n t a l i s p o s t e r i o r 18 / 9 / 7 / 6 /

m edia /1 5 - 2 7 / 7 / 6 /
a n t e r i o r - -

F o ssa
t e m p o r a l is

z y g o m a t i c o f r o n ta l l s
p a r l e t o f r o n t a l l s
p a r l e to t e m p o r a l l s

15 / 1 2 /  
/1 2 - 2 7 /  
/ 9 - 2 7 /

7 / 6 /
14«««
14»«*

f a c i e s  f a c i a l i s z y g o m a t l c o la c r lm a l is - 8 / 6 /
s p la n c tm o c ra n l l z y g o m a t lc o m a x l l la r ls - 1 4***

O r b ita
s p h e n o f r o n ta l l s -
f r o n t o l a c r l m a l i s -

1 4** * 
14***

n a s o f r o n t a l l s l a t e r a l i s - 14*“
F o rn ix  n a s a l l s m e d la l ls - -

I n t e r n a s a i l s - -

durchgeführten  Beobachtungen bestätigen die W ahrnehm ungen betreffs 
der früheren  Verknöcherung einiger N äthe in den W isentstierschädeln. 
Sie erm öglichten gleichsam die Bestim mung des A lters der gänzlichen 
O bliteration einiger Nähte.

Tabelle 12, w enn auch unvollkom m en aus dem  Mangel an  V ertre tern  
von einigen A ltersklassen z.B. von 3-jährigen und 10— 13-jährigen S tieren 
erm öglicht die Feststellung, dass der O bliterationsprozess der N ähte in
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verschiedenem  A lter abhängig von der Um gebung des Schädels und des 
G eschlechtes des Tieres verläuft.

Der O bliteration unterliegen am frühesten  diejenigen N ähte, die in der 
Um gebung und der N achbarschaft der Nackenfläche liegen, aber vor allem  
in der Nähe des Genickkammes. Bei 1-jährigen Tieren sind schon die 
N ähte zwischen den Scheitelbeinen, dem  Zw ischenscheitelbein und dem 
H interhauptsbein  ganz und gar nicht zu sehen. Zweifelsohne verbleibt 
dies im  Zusam m enhang m it der Tätigkeit der starken superaxialen  Mus
keln des Hals-K opfsystem s ( S w i e z y n s k i ,  1962) und des Nackenban
des (K r y s i a k, 1951), die in dieser Umgebung ihre M uskelansätze be
sitzen. D iejenige Um gebung des Schädels, die die A rbeit der M uskeln auf 
ihre übrigen Teile transitie rt, muss geschlossen und stark  m it dem ganzen 
Schädel verbunden sein.

Als nächste verknöchern  folgende Synchondroses: Synchondrosis sphe- 
nooccipitalis und Synchondrosis intersphenoidea. Es handelt sich hierbei 
um die Bildung einer starken  G rundlage fü r den Musculus longus capitis. 
Bekanntlich bedingt die Senkung des Kopfes eine kleinere Anspannung 
von Seiten des M uskelsystem s im Vergleich m it den dorsal gelegenen 
Kopfhebem uskeln. Charakteristisch ist ebenfalls die Tatsache, dass die 
Synchondrosis sphenooccipitalis, die dem  M uskelansatz des Musculus lon
gus capitis näher gelegen ist, früher verknöchert als die w eiter gelegene 
Synchondrosis intersphenoidea.

Ähnlich wie in anderen  U m gebungen verläuft der Obliterationsprozess 
der N ähte am  Schädel von h in ten  nach vorn. Das beste Beispiel h ierfür 
ist die S tirnnah t und w eiter die in ternasale Naht, die der Verwischung 
überhaupt nicht un terlieg t (Tabelle 12).

3. G eschlechtsdim orphism us

Die M ehrzahl der A utoren, die sich m it G eschlechtsdim orphism us be
fassen, stim m en überein, w enn es sich um das A uftre ten  der einzelnen 
M erkm ale handelt, die die Schädel der S tiere von denjenigen der Kühe 
unterscheiden. Es besteh t jednoch eine M einungsverschiedenheit in ih rer 
In terp reta tion .

L e i t h n e r (1927) ist der Ansicht, dass den W isentschädel ähnlich wie 
diejenigen anderer w ilden Bovinae ein deutlicher Geschlechtsdim orphis
m us kennzeichnet. Mit ihm polem isiert J a n i c k i  (1938) indem  er be
hauptet, „dass die G eschlechtsunterschiede auf dem Schädel gering sind, 
was den S tandpunk t von A d a m e t z begründet, dass es wohl einen 
deutlichen G echlechtsdim orphism us bei R indern gezüchteter Rassen gibt, 
aber n u r einen sehr geringen beim U r oder U rrinderrassen”. Einer ähnli
chen A nsicht ist N i e z a b i t o w s k i  (1934), dass die Gechlechsbestim-
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m ung des W isents nur auf der G rundlage des Schädels nicht leicht ist. 
J u s k o  dagegen schreibt: „Die Stellungsnahm e von J  a n i c k i, der sich 
auf A d a m e t z beruft, w enn es sich um die in den Knochen des Schä
dels auftretenden  G eschlechtsunterschiede handelt, ist unrichtig. J  a- 
n i c k i gibt an, dass der Geschlechtsdim orphism us auf dem Schädel der 
w ildlebenden Form en, folglich auch beim W isent, schwach angedeutet ist. 
Unterdessen weisen meine U ntersuchungen darauf hin, dass der Ge
schlechtsdim orphism us gerade am deutlichsten  auf den un tersuch ten  
Schädeln au ftritt. Dies be trifft sowohl die Z iffernangaben wie auch die 
fü r das Geschlecht charakteristische S ku lp tu r der Schädelknochen”. An 
einer anderen Stelle verringert J u s k o  jedoch den W ert der Z iffernan
gaben indem  sie schreibt: „Bei der Bestim m ung des Geschlechts spielen 
M erkm ale der Beschreibung eine grössere Rolle, die sich jedoch nicht in 
Z iffern ausdrücken lassen, wie die m athem atisch erfassten M asskenn- 
zeichen”.

In  Tabelle 13 w urden diejenigen Masse zusam m engestellt, die am  be
sten  den G eschlechtsdim orphism us des W isentschädels illustrieren . Wie 
es sich aus dieser Tabelle ergibt, sind die s tärksten  G rössenunterschiede 
in  der Umgebung des H irnschädelabschnittes der Dachfläche, der N acken
fläche und der H ornfortsätze notiert worden.

Den Geschlechtsdim orphism us der S tirnum gebung spiegeln am  besten 
folgende zwei Breitenm asse ab: S tirnenge (Fs—Fs) und Schädelbreite 
(Ect—Ect). Beide Masse erm öglichen eine genaue Abgrenzung der Schä
del der erw achsenen W isentkühe von denjenigen der W isentstiere. Das 
Mass Ect— Ect charak terisiert nicht nur U nterschiede in der S tirn 
grösse, aber ebenfalls U nterschiede in der G estaltung der Um gebung der 
Augenhöhle. Bekanntlich kennzeichnen S tierschädel besonders gu t aus
gebildete „teleskopartige” O rbitaringe, die m it dem  A lter wachsen. Bei 
8-jährigen  und älteren  S tierindividuen sind sie so gut ausgebildet, dass 
sie nur auf der G rundlage der Beobachtung selbst die Bestim m ung der 
Geschlechtszugehörigkeit des Schädels erm öglichen (Tafeln I—IV). Z iffern
angaben sind jedoch subtiler als diejenigen der Beobachtung. Sogar bei
4- und 5-jährigen S tieren  ist das erw ähnte Mass im Vergleich m it e r
wachsenen K ühen grösser. N ichtsdestow eniger können Schädel von
5-jährigen  S tieren noch nicht die typischen S tierproportionen besitzen, 
was sich durch einen niedrigen, an Kühe angenäherten  B reiten-Längen
index des Schädels ausdrücken kann. Daraus ergibt es sich, dass die Schä
delbreite  eines 5-jährigen Stieres, die in absoluten Z iffern gross ist, im 
Vergleich zur Schädellänge ungross ist.

U nterschiede im Grad der Ausbildung der O rbitaringe finden bei bei
derlei Geschlecht ebenfalls eine Abspiegelung in den Massen der O rbital
tiefe und in der Breite des Processus postorbitalis (Tabelle 13).
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Eine bessere A usbildung der Um gebung der S tirn  bei W isentstieren e r
läu te rt K o c h  (1932) durch s tärker ausgebildtete H örner der Stiere. 
L e i t h n e r (1927) schreibt, dass sowohl der Umfang wie auch die Länge 
der H ornfortsätze bei S tieren grösser sind. J  a n i c k i  (1938) ist auch der 
M einung, dass ein grösser U nterschied in der Länge der H ornfortsätze bei 
K ühen und S tieren  besteht. J u s k o  (1953) dagegen erach tet die A ufstel
lung der H ornfortsätze als G eschichtsm erkm al indem  sie schreibt: „Cha
rak teristisch  fü r das Geschlecht ist auch die A ufstellung der H ornfort
sätze — Processus cornuales. Bei S tieren  sind sie posterior gebogen und 
m ehr auseinandergestellt” .

M eine eigenen Beobachtungen weisen darauf hin, dass die am besten 
den Geschlechtsdim orphism us charakterisierenden Masse folgende sind:

T abelle 13.
D en G esch lech tsd im o rp h ism u s am  b es ten  il lu s tr ie re n d e  M asse.

&933 G e s c h le c h t A l te r ln J a h re n E x trem w ert e ln  mm

S o h a d e l b r e l t e  /B e t - E c t /
25 5 27 250 279

- 22 29t - 347

S t l r n e n g e  / 7 s  ~ Es/ 25 5 - 27 2 01 - 227
f f 4 " 22 236 2 70

G r ö s s te r  A bstand  d e r  H o rn zap fen
22 5 - 27 424 - 552
(?<? 4 - 1 7 572 - 770

Umfang d es  H o rn z a p fe n s  an d e r  B a s is 22
( f

5 - 27 1 48 - 1 90
4 - 22 196 * 2 64

H ln te r b a u p t s b r n l t o  / 0 1  -  0 1 /
2$ 5 - 27 200 - 2 1 6
f f 4 - 22 2 34 - 2 58

O r b l t a l t i e f  e 25 5 27 °5 113
¿S 4 - 22 1 1 5 - 147

B r e i t e  d .P r o c e s s u s  p o s t o r b l t a l l s
22 5 - 27 20 - 30

C - 22 33 - 4 4

der Um fang des H ornzapfens an der Basis und der grösste Abstand der 
Hornzapfen (Tabelle 13). Das letzte Mass illu striert jedoch sowohl die 
H ornzapfenlänge wie auch die S tirnbreite . Die K örper der H ornfortsätze 
allein  können, wie sich das aus eigenen Beobachtungen ergibt, bei einigen 
erw achsenen K ühen länger sein als bei einigen alten  Stieren.

Trotz der besseren A usbildung der H ornfortsätze bei S tieren  m öchte ich 
nicht die B ehauptung riskieren, dass sie gerade die U rsache des so in ten
siven A nw uchses der S tirn  sind. W atussi-R inder besitzen m ächtige H orn
fortsätze und Hornscheiden, aber dies findet keine Abspiegelung in dem 
Mass der S tirnb reite  (Tafel IX, Phot. 23). Es scheint m ir, dass K o c h  
(1927; 1932) in seinen A rbeiten  den Einfluss der Grösse der H ornfortsätze
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auf die Schädelgestaltung überschätzte. Ich kann die für K ühe und Stiere 
verschiedene A ufstellung der H ornfortsätze auch nicht bestätigen. Sowohl 
gebogene wie auch gerade H ornfortsätze tre ten  bei beiderlei Geschlecht 
auf (Tafel VII). Es herrscht h ier schliesslich eine grosse individuelle Va
riab ilitä t vor. H i l z h e i m e r  (1927) bestim m t unterdessen den fossilen 
Schädel des aluvialen  W isents als S tierschädel auf G rundlage der Gestal
tung der H ornfortsätze, obwohl er auf G rund von anderen M erkm alen 
seine G eschlechtszugehörigkeit zuerst anders gekennzeichnet hat. Im er
w ähnten  Falle entscheidet dies natürlich nicht die rechtm ässige Ge
schlechtsbestim m ung, aber das ausgew ählte K riterium  kann keine G rund
lage zur G eschlechtsdifferenzierung sein. Eine irrtüm liche Geschlechts
bestim m ung, aber besonders im Falle m it fossilen W isenten, kann  grosse 
system atische Folgen haben.

Die nächste Um gebung in w elcher G eschlechtsm erkm ale sich in Grös
senunterschieden  m anifestieren und dabei deutlich ausgedrückt sind, ist 
die Nackenfläche. Dies betrifft w ieder hauptsächlich die Breitenmasse. 
Die H in terhaup tsbreite  (Ot—Ot) gestaltet sich bei erw achsenen Stieren 
und K ühen in ganz anderen Grenzen.

Die M ehrzahl der übrigen Masse ist im allgem einen bei S tieren grösser, 
aber die G eschlechtsdifferenzierung ist jedoch nicht so deutlich wie in den 
oben erw ähn ten  M assen-Beispielsw eise die Basilarlänge (Abb. 7) unter 
dem  W inkel der G eschlechtsunterschiede analysierend, ste llten  wir fest, 
dass die S tierschädel im allgem einen länger sind, obwohl auch Ausnahm en 
Vorkommen. Drei K ühe im A lter von 11, 12 und 15 Jah ren  haben im Ver
gleich m it einem  17-jährigen S tier längere tSchädel. Die Behauptung von 
J u s k o  (1952), dass S tierschädel von denjenigen der K ühe länger sind, 
konnte m an auf m einem  M aterial nicht im m er bestätigen.

Einige Masse weisen eine ausnahm sweise kleine G eschlechtsdifferen
zierung oder sogar ihren gänzlichen Mangel auf. Das Kapazitätsm ass der 
Schädelhöhle ist in  dieser H insicht wenig differenziert. Es kann sein, dass 
m an auf einem  grösseren M aterial irgendw elche Rechtm ässigkeiten fest
stellen  könnte — w ahrscheinlich verdunkeln  h ier die m it dem A lter ver
bundenen V eränderungen das Gesamtbild. In den einzelnen A ltersklassen 
ist die K apazität der Schädelhöhle bei S tieren (Abb. 11) im allgem einen 
grösser. Auf G eschlechtsunterschiede in der Grösse des H interhaupts
loches lenkten  J  a n i c k i (1938) und K r y s i ak (1951/52) ih r Augenmerk. 
Beide A utoren ste llten  fest, dass die H interhauptslöcher in den Schädeln 
der K ühe grössere Ausmasse haben im Vergleich m it denjenigen in den 
Stierschädeln. In  m einen U ntersuchungen gelang es nicht, die grundsätz
lichen U nterschiede in  der Höhe des H interhauptsloches bei beiden Ge
schlechtern  festzustellen; die Breite des erw ähnten  Loches ist bei Stieren 
im (V ergleich m it K ühen des öfteren kleiner,
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Die Länge der Backenzahnreihen im O ber- und U nterkiefer weist bei 
den untersuch ten  Schädeln keine G eschlechtsunterschiede auf.

J u ś k o  (1953) gibt an, dass bei S tieren der W inkel der beiden K iefer
äste grösser ist als bei K ühen. Ich bin der Ansicht, dass dieses Mass auf 
U nterkiefern  m it unverknöcherten  Sym physen, und solche tre ten  bei der 
M ehrzahl der W isente auf, wenig genau ist, und kein genaues K riterium  
in der B eurteilung des Geschlechtes sein kann.

Der Geschlechtsdim orphism us tr itt  gleichfalls in einer Reihe von Be
schreibungsm erkm alen auf. Schädel der älteren  S tiere kennzeichnen 
rauhe, äusserliche F lächen der Stirnbeine; gut ausgebildete Kränze, die 
den K örper vom Halse der H ornfortsätze abteilen; ein besser ausgebilde
ter H interhauptsstachel; ein stärker ausgeprägter Genickkam m ; eine 
rauhe Seitenfläche der O berkieferbeine und der Jochbeine; stark  ausge
bildete Gesichtshöcker und rauhe Fossae massetericae und Musculi pte-  
rygoidei.

Die erw ähnten  M erkm ale bilden sich bei S tieren m it dem  zunehm en
den A lter intensiver aus, und daher können sie als deutliche G eschlechts
m erkm ale erst bei ä lteren  Tieren in B etracht gezogen werden.

Auch einige N ähte unterliegen bei S tieren  der O bliteration früher, 
hauptsächlich in  der Umgebung des H irnschädelabschnittes der D achflä
che, der Schläfengruben, der A ugenhöhlen und des Gesichtsschädels. 
Nicht ohne Einfluss verbleib t h ier die Tatsache, dass der H irnschädelab
schnitt der Dachfläche w ährend der S tierkäm pfe V erletzungen be
sonders ausgesetzt ist. Der G eschlechtseinfluss auf die N ahtobiiteration 
der N ackenfläche ist gering. Auf die V erknöcherung der N ähte dieser Um
gebung w irken bei beiderlei Geschlecht dieselben Faktoren — Musculi 
levatores capitis. ■

Aus dem  oben E rw ähnten ergibt es sich, dass die M assm erkm ale in der 
B eurteilung des Geschlechts auf G rund des Schädels bei W isenten ge
nauer und subtiler sind, denn sie erm öglichen die G eschlechtsbestim m ung 
schon von fünf und w ahrscheinlich sogar von vier Jah ren  aufw ärts. Es 
fällt daher schwer m it J u ś k o  zum Einverständnis zu kommen, die bei 
der Bestim m ung des G eschlechtes den Beschreibungsm erkm alen den Vor
rang gibt.

4. A bstam m ungseinfluss

Die untersuchten  Schädel stam m en von W isenten aus drei Linien ab: 
der aus Pszczyna, Białowieża und aus dem  Kaukasus (Abb. 1—3). Zwei 
W isentschädel aus der Białowieżaer Linie — von Poziomka und Poganin — 
gehören zu den grössten. W isentschädel aus der kaukasischen Linie sind 
auch überw iegend grösser im Vergleich m it W isenten aus Pszczyna des
selben A lters und Geschlechts. Mit dem Ziehen von irgendw elchen Fol
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gerungen muss m an jedoch hier sehr vorsichtig sein. N icht ohne Einfluss 
kann auch diese Tatsache sein, dass ein Teil der Pszczynaer W isente die 
N achkom m enschaft eines aussergewöhnlich kleinen W isents — des P lu-

mm

A bb. 15. V a ria b ili tä t d e r B asila rlän g e  au f G ru n d  e ig en e r U n te rsu ch u n g en  (O — K ühe, 
9  — S tie re ) und  A ngaben  aus d e r A rb e it von K o c h ,  1932 (A — K ühe, A  S tiere , 

H — T ie re  u n b estim m ten  G esch lech tes),



102 W ojciech E m pel

vius II bildet, w ährend die untersuchten  Białowieżaer W isente und ein 
Teil der W isente aus der kaukasischen Linie von dem riesenhaften  S tier 
Plisch (Abb. 1—3) abstam m en. Die Einteilung auf Pszczynaer und Biało
wieżaer W isente ist schliesslich ziemlich problem atisch, weil der Pszczy
naer W isent Plisch, der nach dem ersten  W eltkriege nach Białowieża
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A bb. 16. V a r ia b ili tä t d e r S ch ä d e lb re ite  au f G ru n d  e igener U n te rsu ch u n g en  u n d  A n 
g aben  aus d e r A rb e it von K o c h  (1932). B ezeichnungen  w ie in  A bb. 15.

überfüh rt wurde, an der E rhaltung der Bialowiezaer W isente teilnahm , 
und überhaupt, wie bekannt, die Pszczynaer W isente von den Bialowie
zaer W isenten abstam m en.
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Das einzige M erkmal, das auf dem  untersuch ten  M aterial die D ifferen
zierung der Schädel der Flachlandw isente von denjenigen der kaukasi
schen Linie erm öglicht, ist die S tirn tuberosität. Sie ist bei Flachlandw i
senten gut ausgebildet, aber bei W isenten aus der kaukisischen Linie fehlt 
sie gänzlich, oder sie ist schwach ausgebildet. Im Zusam m enhang dam it 
ist der H irnschädelabschnitt der Dachfläche der W isente der kaukasischen 
Linie m ehr flach. W ährend meines A ufenthaltes im M useum  des Zoologi
schen Institu tes der Akademie der W issenschaften der U.d.S.S.R. in Le
ningrad stellte ich ebenfalls auf einigen m ir zur V erfügung gestellten 
Schädeln der reinen kaukasischen W isente keine A nw esenheit von einer 
S tirn tuberosität fest. Dies ist aber gleichfalls kein sicheres, diagnostisches 
Merkmal, weil der Schädel der Białowieżaer W isentkuh Gatschina keine 
S tirn tuberositä t besitzt. Die untersuch ten  Flachlandw isente bilden zwei 
sehr nahe verw andte Fam ilien, folglich fällt es schwer zu sagen, ob die 
Anwesenheit der S tirn tuberosität ein M erkm al für alle F lachlandw isente 
ist. Mit Reserve muss m an ebenfalls den Fall des Mangels an S tirn tubero
sität bei Gatschina behandeln, denn der durch H a g e n b e c k  überführte 
Kaukasus war gewiss nicht der einzige Kaukasuswisent, der nach Europa 
eingeführt wurde. M o h r  (1939) behauptet, dass im Jah re  1901 ein kau
kasischer W isent nach Białowieża überführt wurde, der im  A lter von 
4 Jahren  geschossen wurde, und sie schliesst seinen A nteil an der Ver
m ehrung nicht aus. K aukasusw isente w urden wohl w ahrscheinlich im vo
rigen Jah rhundert des öfteren nach Białowieża überbracht (M o h r, 1939).

M erkmale, die einige W isente der kaukasischen Linie auf der G rund
lage des U nterkiefers abzusondern erlauben, sind auf Tabelle 14 ange
geben.

Erw ähnensw ert ist die Tatsache, dass die sich in dieser Gruppe befin
denden W isente Pustak, Pustelnik, Pupileczka und Puszek Abkommen 
von W isenten der kaukasischen Linie sind sowohl von der Seite des Va
ters wie auch der M utter (Abb. 3). Die Kommassation der W isente der 
kaukasischen Linie in abgesonderten R eservaten kann fü r die Restitution 
der Bergwisente eine ungeheure Bedeutung haben.

W isente der kaukasischen Linie können in Hinsicht auf die Zucht dank 
einiger ih rer biologischen Eigenschaften sehr w ertvoll sein. Den Verlauf 
der Erscheinungen im Schädel, die m it dem Prozess des A lterns verbun
den sind, untersuchend, stellte ich bei W isenten * der kaukasischen Linie 
keine so weit fortgeschrittenen A lterungsveränderungen fest, wie sie sich 
bei F lachlandw isenten in dem selben A lter vorfinden lassen.

An dieser Stelle lohnt es sich, die U ntersuchungen von P i l a r s k i  
(1956) zu erw ähnen, der die D eform ierungen des .W isentskelettes b e 
schreibend, derartige Erscheinungen bei W isenten der kaukasischen Linie 
nicht festgestellt hat.
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Nach der M einung von K o c h  (1927) sind die Schädel der K aukasus
w isente etwas kleiner von denjenigen der Flachlandwisente. Nach der A n
sicht von M o h r  (1952) hat der Bergw isent einen grösseren Kopf. In un
serem  M aterial sind die W isentschädel der kaukasischen Linie im V er
gleich m it Flachlandw isenten oft grösser. K o c h  ist der M einung, dass 
das einzige M erkm al, das auf G rund des Schädels die U nterscheidung des 
Bergwisents vom Flachlandw isent erm öglicht, der beim Bergwisent 
schwach entw ickelte Höcker ist, der durch diesen A utor als „W angen
höcker — Tuberculum maxillare” bezeichnet wird. Es handelt sich wohl 
um den Gesichtshöcker, Tuber malare, der auf dem durch mich un ter
suchten M aterial keine speziellen M erkm ale bei W isenten der kaukasi
schen Linie aufwies.

Aus den Abb. 15 und 16, wo m eine eigenen Masse m it den Angaben aus 
der A rbeit von K o c h  (1932) zusam m engestellt sind, ergibt es sich, dass 
beide Schädelserien in H insicht auf die verglichenen Masse nicht diffe
rieren.

*

Meine A rbeit beansprucht keine erschöpfende Besprechung aller mit 
der Morphologie des W isentschädels verbundenen Problem e. Es wurde 
eine Reihe von Einzelheiten übergangen, die nu r bei sehr speziellen Un
tersuchungen eine Bedeutung hätten . Das untersuchte M aterial ermög
lichte oft nu r die R egistrierung einiger m orphologischer M erkm ale und 
gab keine M öglichkeit zur Analyse von ursächlichen Zusam m enhängen 
und M itabhängigkeiten. Viele der Suggestionen besonders aus dem Be
reich der m it dem  A lter verbundenen V eränderungen benötigen eine Be
stätigung auf einem  grösseren M aterial. Die Bem erkungen betreffs des 
Einflusses der A bstam m ung notierte m an auch nur m it Rücksicht auf die 
Seltenheit des M aterials und es ging m ir dabei nur um die Signalisierung 
gewisser Erscheinungen, die in der Z ukunft eine Bestätigung nicht w er
den finden können. Ob die M erkm ale, die auf dem untei’suchten M aterial 
die Absonderung einiger W isente der kaukasischen Linie ermöglichen, 
tatsächlich M erkm ale der Bergwisente sind, könnte m an nur auf Grund 
von U ntersuchungen auf den Schädeln von Bergwisenten feststellen, aber 
m an weiss, dass es ih rer nur noch eine geringe Anzahl in einigen Museen 
Europas gibt.

X II. ZU SA M M EN FA SSU N G

Es w u rd e n  U n te rsu ch u n g en  au f 42 in  W isen tzu ch tb ü ch ern  re g is tr ie r te n  W isen t
sch äd e ln  d u rc h g e fü h rt;  d a ru n te r  w a re n  23 W isen tk u h sch äd e l im A lte r von 1—27 
Ja h re n  un d  19 S ch äd e l von W isen ts tie ren  im  A lte r  von 1—22 Ja h re n . D ie M ehrzah l 
— 29 S chädel s ta m m te n  von F la c h la n d w ise n te n ; d ie üb rig en  13 — sind  W isen tsch ä
del d e r k au k as isch en  L in ie . M an leg te  a u f dem  W isen tschäde l die w ich tig e ren  M ass- 
p u n k te  fe s t u n d  es w u rd e n  54 M asse d u rc h g e fü h rt.
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D en W isen tschäde l k a n n  m an  m it e in e r S p itz säu le  verg le ichen , d e ren  B asis die 
N ack en fläch e  d a rs te ll t ,  den  G ipfel d ie  Z w isch en k ie fe rb e in e  und  die  ü b rigen  W ände 
sind  d ie  D achfläche , d ie  S chäde lbasis und  die  S e iten w än d e . D ie am  b esten  au sg eb il
de te  U m gebung  des Schädels is t d e r H irn sc h ä d e la b sc h n itt d e r D achfläche. E r v e r 
h ü ll t  von oben d ie S ch lä fen g ru b e  und  den  Jochbogen . Die g rö sste  S ch äd e lb re ite , 
ohne B erü ck sich tig u n g  d e r H o rn fo rtsä tze  lo k a lis ie r t sich  zw ischen  den  P u n k te n  
Ect—Ect.  D er L ä n g e n -B re ite n in d e x  b e trä g t bei e rw ach sen en  W isen ten  fü r  S tie re  
61—70, fü r  K ühe von  57—63.

In  dem  H irn sc h ä d e la b sc h n itt d e r D achfläche  sind  zw ei T eile  au sg eso n d ert w o r
den : d e r S tirn te il  un d  d e r S ch e ite lte il. In  d e r S tirn u m g eb u n g  w u rd e n  bei e inem  T eil 
d e r W isen te  die S tirn tu b e ro s i tä t ,  Tuberos itas  frontal is ,  und  zw ei S tirn g ru b e n  — die 
v o rd e re  und h in te re , Fossa fron ta l is  a n te r io r  e t p o s te rio r besch rieben . S u lcus  supra-  
orbita l is  a n te r io r  w e is t m it dem  zu n eh m en d en  A lte r  d ie T endenz zu r U m bildung  in 
e in en  K an a l auf.

D er m itt le re  A b sc h n itt des S che ite lte iles  des H irn sch äd e lab sch n itte s  d e r D ach 
fläch e  h a t die G e s ta lt  e ines D reiecks, d as  zw ischen  die  p o ste rio ren  M arg ines des 
S tirn b e in e s  e in g ezw än g t ist. D ieses D reieck , besonders seine la te ra le n  M argines, 
m it A u sn ah m e des G ip fe ls se lb s t is t bei ä lte re n  T ie re n  gew ö lb t und  b ild e t e ine  T u - 
b e ro s itä t, d ie als S c h e ite ltu b e ro s itä t b e n a n n t w u rd e , Tuberos itas  parietalis.

D ie H o rn fo rtsä tze  gehen  in  e in e r gew issen  E n tfe rn u n g  von dem  G en ickkam m  ab, 
un d  k ö n n en  nach  v o rn  gebogen sein , oder au f d ie S e iten  g e ric h te t w erd en . D ie F läche  
des a u f dem  Q u e rsc h n itt ru n d e n  H o rn fo rtsa tz k ö rp e rs  is t beim  ju n g en  W isen t m it 
z ah lre ich en  Ö ffn u n g en  bedeck t, ab e r beim  e rw ach sen en  W isen t is t sie  m it tie fen , 
län g lich en  F u rc h e n  un d  e in e r g ro ssen  A nzah l von k le in en  Ö ffnungen  bedeck t. D er 
H als des H o rn fo rtsa tze s  is t g u t au sgeb ildet.

D ie au sg ed eh n te , sp a lte n a r tig e  S ch lä fen g ru b e  is t u n g e fäh r in  der H ä lfte  ih re r  
L änge  s ta rk  v e ren g t.

D ie N acken fläche  h a t  bei ju n g en  W isen ten  d ie G es ta lt e ines H ufeisens, ab e r bei 
ä lte re n  is t sie d e r F o rm  nach  en tw e d e r dem  T rap ez  a n g e n ä h e rt, oder sie h a t e ine 
ovale  G esta lt. D ie G e s ta lt d e r p o s te rio ren  F läch e  des H in te rh au p ts lo ch es  k an n  eine 
v e rsch ied en e  G es ta lt haben .

D as N asenbein  e ines ju n g en  W isents is t von d re ieck ig e r G esta lt, ab e r bei e rw a c h 
senen  W isen ten  h a t  es zw ei A u sb re itu n g en  u n d  e r in n e r t  der F o rm  nach  an  ein T ra 
pez. D er N a sen fo rtsa tz  des N asenbe ines h a t e inen  m ed ian en  G ipfel, ab er es fe h lt an 
e in em  la te ra le n , o d e r e r  is t s ta rk  rü ck g eb ild e t.

E ine c h a ra k te r is tisc h e  G esta lt h a t  d ie  Facies facialis  des T rän en b e in e s ; au f ih rem  
o rb ita le n  R ande  s ind  d re i A u ssch n itte  und  d e r am  n ied rig s ten  gelegene u n te r lie g t 
üb e rw ieg en d  der U m b ild u n g  in e in e  Ö ffnung . B eim  Z u sam m en tre ffen  des N asen-, 
T rä n e n -  u n d  S tirn b e in e s  t r i t t  d ie  Fontanella  lacrimalis  auf. D er G ip fe l des N asen 
fo rtsa tze s  des Z w isch en k ie fe rb e in es  re ic h t m e is ten te ils  n ich t an den  la te ra le n  R and  
des N asenbeines. In  d e r B ildung  des N asen -O b e rk ie fe re in sch n itte s  nehm en  ausser 
dem  Z w isch en k ie fe rb e in  u n d  dem  N asenbe in  ü b erw ieg en d  auch  das O b erk ie fe rb e in  
an te il. D ie G au m en sp a lten  s ind  au sg ed eh n t, ih r  a n te r io re r  T eil is t ab g eru n d e t, aber 
d e r  p o s te rio re  v e re n g t sich und  e n d e t sch arf. D er a n te r io re  R and  d e r H o rizo n ta l
p la t te  des G au m en b e in es is t in  F o rm  von  zw ei F o rtsä tz e n  au sg eb ild e t — dem  l a t e 
ra le n  und  dem  m ed ian en . Z w ischen  ih n en  u n m itte lb a r  h in te r  der q u e ren  G au m en -
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n a h t lieg t d ie  g rö sse re  G aum enöffnung . D en I n d e x ----------- —— -   k e n n -
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ze ich n e t e ine g e rin g e  V e rä n d e rlic h k e it und  fü r  das ganze M a te ria l b e trä g t e r von 
29—33.
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D en W isen tsch äd e l k en n ze ich n e t e ine  s ta rk  e n tw ick e lte  S tirn h ö h le . Ih re  U m nei
gungen  re ic h e n  bis an  d ie  L a m in a  orbita lis  des S tirn b e in e s  und  des o rb ita le n  F lü 
gels des K eilb e in es, un d  bei ä lte re n  In d iv id u en  is t d e r  le tz te  au fg eb läh t und  b ilde t 
e ine  d ü n n w an d ig e  B lase. G u t au sg eb ild e t is t auch  d ie  T rän en b e in b lase .

D ie U n te rk ie fe rsy m p h y se  u n te r lie g t m e is ten te ils  k e in e r  V e rk n ö ch eru n g  und  der 
U n te rk ie fe r  t r i t t  in d e r G esta lt von zw ei se p a ra te n  U n te rk ie fe rk n o ch en  auf. D er Index  
L änge des D iastem as im  U n te rk ie fe r  X 100
 7 —7— t t - 7— 7~ -.7 7 —;— -—   ist  b e s tä n d ig  u n d  e r g e s t a lt e t  s ic h  u n a b -U n te rk ie fe r la n g e  vom  W inkel aus
häng ig  vom  A lte r  un d  G esch lech t in  den  G renzen  von 25—30. E ine B eständ igke it

B re ite  des au fs te ig e n d en  A stes X 100
k en n ze ich n e t auch  d en  In d ex  —r r -!—, . .—7 ;--------------- „ T. , 7------------u n d  e r b e trä g tU n te rk ie fe r la n g e  vom  W inkel aus ö
fü r  W isen te  m it e inem  k o m p le tte n  Z ahnbogen  von 26—32.

D ie M ehrzah l d e r L in ien m asse  k en n ze ich n e t ein  in te n s iv e r  A nw uchs im  zw eiten 
und  d r i t te n  L e b e n s ja h r . 5 -jä h rig e  S chädel be id e rle i G eschlech ts sind  d en jen ig en  der 
e rw ach sen en  T ie re  an g e n ä h e rt, obw ohl nach  dem  Ü b e rsch re iten  dieses A lte rs  ge
w isse, g e rin g e  V e rä n d e ru n g e n  in  G es ta lt und  G rösse der S chädel V orkom m en. In  der 
vo rlieg en d en  A rb e it w u rd e  das A lte r  d e r gänz lichen  O b lite ra tio n  e in ig e r N äh te  be
stim m t. A m  frü h e s te n  u n te r lieg en  dem  V erw ischen  d ie N äh te  im  B ere ich  der 
N ack en fläch e  u n d  ih r e r  N ach b a rsch a ft und  d an ach  die  m eh r a n te r io r  gelegenen  
N ähte.

S chädel e rw a c h se n e r  W isen te  k en n ze ich n e t e in  d eu tlich e r G esch lech tsd im o rp h is
m us. Die g rö ss ten  M assu n te rsch ied e  w u rd e n  im  B ere ich  des H irn sch äd e lab sch n itte s  
d e r D ach fläche, d e r H o rn fo rtsä tz e  un d  der N acken fläche  fe s tg e s te llt und  d ies h a u p t
säch lich  in den B re iten m assen .

W isen te  d e r k au k as isch en  L in ie  u n te rsch e id en  sich von F lach lan d w isen ten  durch  
den M angel oder d ie  schw ach  au sg eb ild e te  S ti rn tu b e ro s i tä t und  d u rch  d ie  U n te r
k ie fe rg e s ta ltu n g .

*

D as V o rh an d en se in  e ines F o rsch u n g szen tru m s fü r  A natom ie  des W isen ts bei dem 
In s ti tu t  fü r  A n a to m ie  der T ie re  an  d e r L a n d w irtsch a flich en  H ochschu le  in W ar
szaw a g ib t d ie  G a ra n tie , dass d ieses f ü r  U n te rsu ch u n g szw eck e  so ho ch w ertig e  M a
te r ia l sich, d a u e rn d  v e rg rö sse rn  w ird , w as d ie M öglichkeiten  zu w e ite re n  F o rsch u n 
gen  v e rsc h a ffe n  u n d  die Ü b e rp rü fu n g en  und  die K o rre k tu r  d e r in d ie se r A rb e it vo r- 
g esch lagenen  A n trä g e  e rla u b e n  w ird .

Z um  S ch luss m öch te  ich H e rrn  P ro f. D r. K. K r y s i a k  fü r  das A n v e r tra u e n  d ie
ses T hem as und  d ie  v o rso rg liche  H ilfe  w äh re n d  se in e r B ea rb e itu n g  m e in en  herz
lich sten  D ank  aussagen .

Ich  d a n k e  eb en fa lls  d e r L e itu n g  d e rjen ig en  w issen sch a ftlich en  B ehö rden , d ie  m ir 
ih re  S am m lu n g en  zu r V erfü g u n g  s te llten , und  besonders H e rrn  P ro f. D r. A. B £ n t, 
dem  L e ite r  des K a th e d e rs  fü r  A natom ie  d e r T ie re  der L an d w irts c h a ftlic h e n  Hoch
schu le  in  W roclaw , H e rrn  D r. J. S o k o l o v  aus dem  Z oologischen In s t i tu t  d e r A ka
dem ie d e r  W issen sch aften  d e r U .d.S.S.R. in  L en in g rad , F ra u  M gr. J . D u d e k  und 
H e rrn  M gr. M. B i e l e w i c z  aus dem  O bersch lesischen  M useum  in B ytom , und  
H e rrn  M gr. A. K a w e c k i  aus dem  N a tio n a l-P a rk  in B iałow ieża.
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T A FE L B E SC H R E IB U N G

F O R N IX
E IN FL U SS  DES A LT E R S UND DES G ESC H LE C H T E S (TA FELN  I—IV)

T afe l I.
P h o t. 1. P lin k a , $ ,  2 J a h re  alt. P ho t. 2. P u lan , сГ, 1 J.

T a fe l II.
F ho t. 3. P leb an k a , $ ,  5 J. P ho t. 4. P leb an , cf, 5 J .

T afe l III .
P h o t. 5. Poziom ka, $ ,  12 J. P ho t. 6. P o łam an iec , cf, 9 J.

T afe l IV.
P h o t. 7. P lan a r ie , 9 .  18 J. P ho t. 8. P lisch , cf, 18 J.

S U L C U S  S U P R A O R B I T  A L I S  (TA FELN  V—VI)

P h o t. 9. P u s tak , cf, 4 J.
T a fe l V.

P ho t. 10. P la rk a , 9? 12 J*
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T afe l VI.
P ho t. 11. P lo tk a rz , cf, 6 J . P ho t. 12. P lu v iu s  II , c f ,  17 J.

T Y PE N G E ST A L T U N G  D ER P R O C E S S U S  C O R N U A L E S  

T afe l VII.
P ho t. 13. P lö tze, 9 ,  16 J . P ho t. 14. P la rk a , 9 ,  12 J .
P h o t. 15. P uk , c f ,  17 J. P ho t. 16. P lu v iu s  II , cf, 17 J.

E IN F L U S S  DES A L T E R S UND DES G ESC H LE C H T E S A U F D IE  O B ER FLÄ C H E 
DER P R O C E S S U S  C O R N U A L E S

T afe l V III.
P h o t. 17. P lin k a , 9 ,  2 J . * P ho t. 18. P u łan , cf, 1 J.
P h o t. 19. P lan a rie , $ ,  18 J. — facies dorsalis.
P h o t. 20. P lan a r ie , $ ,  18 J. — facies ventralis .

TafeJ. IX.
P h o t. 21. P ogan in , cf, 8 J . — facies dorsalis.
P h o t. 22. P ogan in , c f ,  8 J. — facies ventralis .

G R Ö SSE DES H O R N FO R T SA T Z E S UND G EST A LT U N G  D ER ST IR N

T afe l IX .
P h o t. 23. Von links n ach  re c h ts : Bison  bonasus,  $ ,  W atu ssi-R in d , 9 ,

Bos tau rus  dom.,  9 •

P L A N U M  N U C H A L E  

T afe l X.
P h o t. 24. P lin k a , 9 , 2 J. P hot. 25. Bos p r im ig en iu s  B o j a n u s

Z W EI EX T R EM E  T Y PE N G E ST A L T U N G E N  ER W A C H SEN ER  W ISE N TE

T afel X I.
P h o t. 26. P u s te ln ik , c f ,  8 J. P ho t. 27. P o łam an iec , c f ,  9 J .

P A R I E S  L A T E R A L I S .

G E ST A LT U N G  'DER S T IR N L IN IE  IM  ZU SA M M EN H A N G  M IT  DEM  A U FT R ET E N  
ODER M A N G EL D ER ST IR N T U B E R O SIT Ä T  (TA FELN  X II—X III)

T afe l X II.
P h o t. 28. P la rk a , 9 ,  12 J. P ho t. 29. P u ra , 9 , 1 1  J.
P h o t. 30. P la to , c f ,  17 J . P ho t. 31. P u k , c f ,  17 J.

T afe l X III.
P h o t. 32. Bison  bonasus caucasicus  G r e v e  1906, 9 -
P h o t. 33. B ison  bonasus  caucasicus  G r e v e  1906, cf.

O S L A C R I M A L E :  B IL D U N G  D ER TR Ä N EN Ö FFN U N G EN  (TA FELN  X IV —XV)

T afe l XIV.
P h o t. 34. P lin k a , 9 » 2 J. P ho t. 35. P lu s ia , 9 , 3 J . P h o t. 36. P leb an k a , 9 . 5 J-

T afe l XV.
P h o t. 37. P lö tze, 9 ,  16 J. P ho t. 38. P lie te , 9 ,  18 J . P ho t. 39. P lisch , cf, 18 J.
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B A S I S  

T afe l X V I.
P ho t. 40. P lin k a , $ ,  2 J a h re  alt.

M A N D I B U L A  

T a fe l X V II.

P o łam an iec , d ,  9 J a h re  a lt: P h o t.: 41. Facies ex te rn a ,  P ho t. 42. Facies in terna .

G E SC H L E C H T SD IM O R PH ISM U S UND M IT  DEM  A L T E R  V ER B U N D EN E

V ER Ä N D ER U N G EN  

T afe l X V III.
Pho t. 43. V on oben: P le śn ia n k a , $ ,  2 J .; P leb an k a , $ ,  5, J .; P lie te , $ ,  18 J. 
Pho t. 44. P u ła n , d ,  1 J .;  P leb an , cT, 5 J .; P la to , d ,  17 J.

P h o to g rap h ien  1—31 u n d  34—44 a u sg e fü h rt von B. G a ł k a .
P h o to g ra p h ie n  32 u n d  33 a u sg e fü h rt von I. S o k o l o v  (L eningrad).

ST R E SZ C ZE N IE

P rzep ro w ad zo n o  b a d a n ia  n a  42 czaszkach  żub rów  z a re je s tro w a n y c h  w  K sięgach  
Rodow ych, v/ ty m  23 czaszkach  sam ic  w  w iek u  1—27 la t  o raz  19 czaszkach  sam ców  
w  w iek u  1— 22 la t  (T abe la  1). W iększość — 29 czaszek — pochodzi od żu b ró w  n iz in 
nych (Ryc. 1 i 2); pozosta łe  13 — to  czaszk i żub rów  lin ii k a u k a sk ie j (Ryc. 3).

U sta lono  w ażn ie jsze  p u n k ty  p o m ia ro w e  n a  czaszce ż u b ra  (Ryc. 4—5) i w yko n an o  
54 pom iary .

C zaszkę ż u b ra  m ożna p rzy ró w n ać  do o stro słu p a , k tó reg o  po d staw ę s tan o w i ta rc z a  
k a rk o w a , w ie rzch o łek  — kości siekaczow e, pozosta łe  śc iany  to  sk lep ien ie , p o d staw a  
i ściany  boczne. N a jlep ie j w y k sz ta łco n ą  okolicą czaszki je s t je j sk lep ien ie  m ózgow e. 
Z asłan ia  ono od góry  dó ł sk ron iow y  i łu k  ja rzm ow y . N a jw ięk sza  szerokość  czaszki, 
n ie  b io rąc  pod  uw agę  m ożdżeni, lo k a lizu je  się  m iędzy  p u n k ta m i Ect.—Ect.  W skaźn ik  
d ługościow o-szerokościow y  u żu b ró w  do rosłych  w ynosi d la  sam ców  od 61— 70, d la  s a 
m ic od 57—63.

W sk lep ien iu  m ózgow ym  w yróżn iono  dw ie  części: czołow ą i c iem ien iow ą (T ab li
ca I). W okolicy  czołow ej op isano  u  części żu b ró w  guzow atość czołow ą, tuberos itas  
frontalis ,  o raz  d w a  doły  czołow e — p rzed n i i ty ln y , fossa  fron ta l is  an tęr io r  e t  p o s te 
rior. R ow ek  nadoczodołow y p rzed n i w y k azu je  u żu b ró w  ten d en c je  do p rz e k sz ta łc e 
n ia  się z w iek iem  w  p rzew ód  (T ablice V i VI).

Ś rodkow y odcinek  części c iem ien iow ej sk lep ien ia  m ózgow ego m a p o stać  tró jk ą ta , 
w ciśn ię tego  m iędzy  ty ln e  k raw ęd z ie  kości czołow ych. T ró jk ą t ten , a szczególnie jego 
k raw ęd z ie  boczne, z w y ją tk ie m  sam ego  w ierzcho łka , je s t u  zw ie rzą t s ta rszy ch  w y 
p u k ły  i tw o rzy  guzow atość, k tó r ą  n azw ano  guzow atością  c iem ien iow ą, tuberositas  
parietalis.

M ożdżenie odchodzą w  pew n e j odległości od g rzeb ien ia  karkow ego  górnego  (T ab li
ce I—IV) i m ogą być w y g ię te  k u  p rzodow i, bądź  sk ie ro w an e  n a  bok i* (T ab lica  VII), 
P o w ie rzch n ia  ok rąg łeg o  n a  p rz e k ro ju  trzo n u  m ożdżen ia  m łodego ż u b ra  p o k ry ta  je s t 
licznym i o tw o ram i, u do rosłego  ż u b ra  n a to m ia s t p o k ry ta  je s t  g łębok im i, pod łużnym i 
b ru zd am i i d u żą  ilo ścią  d ro b n y ch  o tw o ró w  (T ablice V III  i IX ). S zy jk a  m ożdżen ia  je s t 
dobrze w y k sz ta łco n a .
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W ydłużony , szczelinow aty  dół sk ron iow y  je s t siln ie  p rzew ężony  m n ie j w ięcej 
w  po łow ie  sw oje j długości.

T a rc z a  k a rk o w a  m łodych  żu b ró w  je s t  k sz ta łtu  podkow iastego  (T ab lica  X, fot. 24), 
u d o ros łych  zb liżona je s t  k sz ta łte m  bądź do trap ezu , bądź  też  p o siad a  k sz ta łt ow al
ny (T ab lica  X I). R óżny m oże ró w n ież  być k sz ta łt  ty ln e j p o w ie rzch n i o tw o ru  p o ty 
licznego w ie lk iego  (R ycina 6).

K ość nosow a m łodego ż u b ra  je s t k sz ta łtu  tró jk ą tn eg o , u d o rosłych  żu b ró w  m a dw a 
ro zsze rzen ia  i p rzy p o m in a  k sz ta łte m  trap ez . W yrostek  nosow y kości nosow ej p osia 
da  je d e n  w ierzch o łek  — p rzy śro d k o w y ; bocznego b ra k  albo je s t  m ocno  uw steczn io - 
ny (T ab lice  I—IV).

C h a ra k te ry s ty c z n y  k s z ta łt  posiada  p o w ierzchn ia  tw a rzo w a  kości łzo w ej; n a  je j k r a 
w ędzi oczodołow ej w id n ie ją  trz y  w cięcia  a n a jn iże j z n ich  po łożone p rzew ażn ie  u le 
ga p rzek sz ta łcen iu  w  o tw ó r (T ablice  X IV  i XV). U zb iegu  kości nosow ej, łzow ej i czo
łow ej w y s tę p u je  c iem iączko  łzow e.

W ierzcho łek  w y ro s tk a  nosow ego kości siekaczow ej p rzew ażn ie  n ie  dochodzi do 
bocznej k ra w ę d z i kości nosow ej (T ablice X II—X III). W u tw o rz e n iu  w cięcia  nosow o- 
szczękow ego b ie rze  u d z ia ł oprócz kości siekaczow ej i nosow ej p rzew ażn ie  rów nież  
kość szczękow a. Szczeliny  pod n ieb ien n e  są w ydłużone, ich część p rz e d n ia  zaok rąg lo 
na, ty ln a  zw ęża się i kończy  o stro  (T ab lica  X V I). P rz e d n ia  k ra w ę d ź  b laszk i poziom ej 
kości p o d n ieb ien n e j je s t w y k sz ta łco n a  w  postac i dw u  w y ro stk ó w  — bocznego i p rz y 
środkow ego . M iędzy n im i, bezpośredn io  za szw em  pod n ieb ien n y m  poprzecznym , leży

długość k ra w ę d z i bezzębnej X 100 
o tw o r pod n ieb ien n y  w iększy  (Tabl. X V I). W sk aźn ik  d lu g o ić  p o d s taw y  czaszki-----
cech u je  m a ła  zm ienność  i d la  całego m a te r ia łu  w ynosi on od 29—33.

C zaszkę ż u b ra  cech u je  s iln ie  ro zw in ię ta  za to k a  czołow a. Z ach y łk i je j s ięg a ją  b la 
szk i oczodołow ej kości czołow ej i sk rzy d ła  oczodołow ego kości k lin o w e j a u  osobn i
k ó w  s ta ry c h  to  o s ta tn ie  je s t rozdę te  i tw o rzy  c ienkośc ienną  b ań k ę . D obrze w y k sz ta ł
cona  je s t ró w n ież  b a ń k a  łzow a.

S p o jen ie  żuchw ow e p rzew ażn ie  n ie  u leg a  sk o s tn ien iu  i żu ch w a  w y s tę p u je  w p o 
s ta c i d w u  oddzie lnych  kości żuchw ow ych. W skaźn ik  
d ługość  k ra w ę d z i ,bezzębnej żuchw y X 100

d iu g o śF zu ch w y  ~ ------- ' je s t s ta ły  1 n ieza leżn ie  od w ieku  i płci
k sz ta łtu je  się w  g ran icach  25— 30. S ta ło śc ią  cech u je  się  ró w n ież  w sk aźn ik
szerokość gałęz i żuchw y X 100
--------------d-ugość żu ch w y  1 w ynosi d la  żu b rów  o k o m p le tn y m  łu k u  zębow ym
od 26—32.

W iększość p o m ia ró w  lin iow ych  cech u je  in ten sy w n y  p rz y ro s t w  d ru g im  i trzec im  
ro k u  życia. C zaszki 5 -le tn ie  obu  płci są  zbliżone do zw ie rzą t do ros łych , chociaż i po 
p rzek ro czen iu  tego  w iek u  zachodzą pew ne  n iew ie lk ie  zm iany  w  k sz ta łc ie  i w ielkości 
czaszek  (R yciny 7— 16). W p racy  określono  w iek  zu pe łne j o b li te ra c ji  n iek tó ry ch  
szw ów  (T abela  12). N a jw cześn ie j u le g a ją  z a ta rc iu  szw y n a  te re n ie  ta rczy  k a rk o w e j 
i w  je j są s ied z tw ie  a n a s tęp n ie  szw y położone b ard z ie j k u  p rzodow i.

C zaszki do rosłych  żu b ró w  cechu je  w y raźn y  dym orfizm  p łciow y. N ajw iększe  ró ż 
n ice  p o m iarow e s tw ierdzono  n a  te re n ie  sk lep ien ia  m ózgow ego, m ożdżen i i ta rczy  
k a rk o w e j i to  g łów nie  w  p o m ia rach  szerokości (T abela  13).

Ż u b ry  lin ii k au k a sk ie j ró żn ią  się od żu b ró w  n iz innych  b ra k ie m  lu b  słabym  w y
k sz ta łcen iem  guzow atości czołow ej i k sz ta łtem  żuchw y (T abela  14).





In der Arbeit nicht besprochene Massé.
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Kuben

P la n e t» 1 349 123 187 27 82 59 201 « 58 1 1 5 1 3 5 52 63 - 85 152 33 103 106 50 16? 8» 85 82 84 35 36 280 9 i
P l i  ca 2 382 138 - 34 93 64 211 -- 62 12? 139 59 73 - 1Û1 163 35 1 2 0 - 55 198 - - ~ 39 39 323 -
PI in k a 2 400 147 219 32 91 66 225 - 66 134 148 60 70 - 106 176 34 1 2 1 116 55 213 123 136 109 127 41 42 341 96
P J u s ia 3 445 136 245 42 105 72 253 266 69 156 1 51 71 71 97 121 190 34 132 140 60 224 140 - 129 - 46 46 376 111
P u p i le e z k a 3 1.71 139 249 49 121 83 264 267 73 1 5 ? . 150 82 82 101 1 3 1 180 37 133 150 60 243 122 - 117 ~ 43 43 387 104
P le b a n k a 5 460 161 270 41 110 79 26 8 275 73 162 15? 80 81 110 155 205 43 145 149 67 251 - - - 60 61 399 108
Plam a 6 474 170 27 2 45 110 77 269 280 72 164 166 78 86 •¡22 132 204 41 152 14? 63 235 164 160 145 142 55 55 400 119
P l i s a ? *85 167 269 44 113 80 27 0 273 72 167 161 80 82 116 130 206 39 145 154 61 248 170 176 156 159 56 55 406 113
Plew a ? 4?3 158 269 37 103 74 271 26? 68 158 1 55 79 85 114 142 197 39 141 143 60 241 140 130 127 11? 50 48 398 11$
Puronaw ka 7 487 170 276 35 109 81 269 270 69 196 152 83 90 112 137 19? 44 143 146 62 - - 155 - 137 54 52 406 107
P u sz c z a 9 489 1 <2 274 43 112 82 278 269 72 168 160 82 94 129 138 215 46 154 152 65 2 40 - 140 - 125 48 51 414 118
P l a s t i k  i i 11 <»79 153 275 43 110 77 275 263 69 164 160 80 88 118 145 203 43 146 148 60 248 158 160 149 148 58 58 403 122
P u ra 11 500 181 2 66 43 113 86 280 278 71 16? 162 91 98 128 133 210 49 162 152 63 240 132 102 124 99 51 51 417 127
P la r k a 12 475 162 27? 43 106 74 272 262 71 161 158 82 81 122 1 3 ? 203 43 149 152 62 222 112 126 110 124 54 56 41 5 118
P oziom ka 12 302 174 291 47 111 75 288 281 67 171 159 37 92 121 136 206 42 1 54 151 66 262 98 129 95 118 56 57 410 133
P użanka 15 312 184 299 40 114 82 28 ? 279 68 172 170 •8 8 102 131 146 219 41 156 156 62 253 144 132 143 131 58 5? 434 13 9
P lö tz e 16 i>86 170 279 38 99 74 275 264 67 162 170 82 91 125 148 203 48 148 150 61 236 148 157 134 147 57 59 412 124
P l a n a r l e 16 482 171 274 38 101 72 269 257 66 161 1 5 ? 82 85 120 153 212 38 '19 2 147 62 250 147 160 137 145 60 60 41 2 123
P le in z e 16 466 171 271 29 93 71 272 263 69 163 160 84 87 124 145 203 47 153 148 61 231 " 155 152 144 142 59 56 414 122
P l i c t e 18 482 197 282 33 100 73 282 261 66 158 153 •77 S3 122 152 210 43 147 140 59 - 107 104 - 57 415 125
G a ts c h in a 21 490 - 271 46 115 86 - 63 160 _ 84 - « 135 198 148 ~ 5? - - - - - 5? 54 _ -
P l a n t a  z a g  <7 496 164 277 45 119 91 284 263 63 166 16 1 86 92 128 147 216 44 150 157 60 248 83 126 82 121 61 62 “ “

S u l le n

F ula« . 1 367 144 - 3? 95 65 214 66 134 146 65 76 - 106 170 45 121 „ 61 21? 115 120 112 117 4? 46 31 9 96
P u łk o w n ik £ 162 236 37 100 •y70 245 - 72 - - 73 82 - 124 184 42 132 134 62 242 - 143 - 137 56 54 355 105
P le c o tu s 2 444 156 244 33 98 73 246 - 70 154 154 72 78 - 139 198 38 130 138 60 - - - - - - - - -
P u s ta k 4 317 191 264 38 113 S3 280 282 7? 182 17.1 85 85 118 16 6 228 41 147 .159 73 324 ~ 221 - 178 67 66 426 120
P le b a n 5 523 194 263 36 98 75 287 284 72 175 168 90 94 123 174 230 47 15 9 156 67 293 197 199 166 171 67 68 426 i2 5
P u sz ek 5 526 179 295; 53 125 36 286 285 74 182 161 89 95 124 152 22? 49 1 56 159 75 315 206 204 158 165 66 69 *22 109
P l o t k a r z 6 513 184 294 43 110 77 285 287 71 168 .171 84 93 126 176 230 47 157 161 69 281 227 226 202 196 71 70 430 13Ü
B jo rn s o n 6 533 ~ 294 44 120 85 294 290 74 163 - 90 102 - 170 237 - 16 6 - 65 - - - - - 76 75 - -
P l a t e r 7 523 177 291 50 120 84 287 284 74 172 171 86 95 124 160 - 91 156 162 66 274 226 228 200 196 70 70 422 122
P ia t e n 7 532 194 2 9 ? 34 1 04 84 292 288 70 188 174 91 99 125 183 24 0 52 162 1 70 68 310 269 266 229 225 76 75 -
p o g a n in 8 556 210 302 43 129 96 294 296 73 i 86 185 97 103 130 193 238 51 162 172 73 - - 251 - 224 - 76 449 134
P u s t e ln i k 8 522 193 305 43 124 38 282 288 •72 178 173 95 99 126 i&5 232 49 154 169 71 283 172 174 169 168 72 73 437 121
P o ła m a n ie c 9 525 184 299 38 108 85 30 0 286 70 189 173 94 99 132 1 51 232 50 160 168 6? 291 213 209 188 184 69 67 434 139
Puzon l i . 345 194 318 42 114 92 305 292 70 191 184 95 99 132 163 239 51 163 174 69 309 212 215 204 206 75 77 444 -
P lu v iu o  U 1? 309 170 285 44 120 96 283 273 71 151 167 : 65 S3 121 178 23 0 45 158 158 ; 64 257 212 217 206 213 79 80 424 123
P la t o '17 334 181 305 302 286 68 1?1 174 : 90 . 104 133 136 226 50 162 175 66 266 - - - - 76 77 452 135
Puk 17 558 202 302 41 128 1 O6 291 286 72 178 183 10 1 108 „ 201 244 52 16? 175 68 300 242 231 223 215 85 84 444 124
P i l  SC li 16 546 - 305 44 119 91 300 288 73 182 _ 97 90 131 185 243 52 16 6 16 8 71 - - - - 83 84 453 126
H agen 22 651 ~ 324 - - 8 6 307 296 67 182 95 106 - 1 6<* 234 - 162 - 65 - - - “ - 81 82 -





A C T A  T H E R IO L O G IC A  Vol. VI, 4. T afe l I .

W. E m pel B. Gałka phot.



A CTA  T H E R IO L O G IC A  Vol. VI, 4. T afe l II.

"W. E m pel B. G a łka  phot.



A C T A  T H E R IO L O G IC A  Vol. V I, 4. T afe l I IL

W. E m pel B. G ałka p h o t .



A C T A  T H E R IO L O G IC A  Vol. VI, 4. T afe l IV .

"W. E m pel B. G ałka  phot.



-ACTA T H E R IO L O G IC A  Vol. VI, 4. T afe l V.

"W. E m pel B. G ałka  phot.



A CTA  T H E R IO L O G IC A  Vol. VI. 4. T afe l V I-

W. E m pel B. G alka  p h o t-



'ACTA T H E R IO L O G IC A  Vol. V I, 4 T afe l V II.

W. E m pel B. G alka  phot.



A CTA  T H E R IO L O G IC A  Vol. V I, 4. T a fe l V I I I -

W. E m pel B. Galka  p h o t .



ACTA T H E R IO L O G IC A  Vol. VI, 4. T afe l IX .

W . E m pel B. G a lka  p h o t .



A C T A  T H E R IO L O G IC A  Vol. VI, 4. T a fe l X .

‘W. E m pel B. G alka  phot.



ACTA T H E R IO L O G IC A  Vol. V I, 4. T a fe l X I.

W. E m pel B. G a lka  p h o t .



A C TA  T H E R IO L O G IC A  Vol. VI, 4. T afe l X II.



A C T A  T H E R IO L O G IC A  Vol. V I, 4. T afe l X III .

W. Empei 1. Soko lov  phot.



A CTA  T H E R IO L O G IC A  Vol. VI, 4. T afe l X IV .

W. E m pel B. G a łka  phot.



ACTA T H E R IO L O G IC A  Vol. VI, 4. T a fe l XV.

W. E m pel ß . Galka phot.



ACTA T H E R IO L O G IC A  Vol. VI, 4. T a fe l X V iV I.

W. E m p el B. Galka p h co t .



ACT3V T H E R IO L O G IC A  Vol. V I, 4. T afe l X V II.

W- E m pel b . G alka  phot.



A C TA  T H E R IO L O G IC A  Vol. V I, 4. T afe l X V III.

"W E m pel B. G alka  phot.


