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Jungpleistozäne und altholozäne Faunen (Gastropoda und 
Mammalia) vom Euerwanger Bühl bei Greding 

(Fränkischer Jura) 

V o n W I G H A R T v. KOENIGSWALD u n d W O L F G A N G RÄHLE , Tübingen 

Mit 9 Abbildungen und 7 Tabellen 

Z u s a m m e n f a s s u n g . Aus einer Höhlenruine werden Kleinsäuger- und Schneckenfaunen 
qualitativ und quantitativ erfaßt. Ein Komplex gehört in das Würmglazial, die übrigen in das Alt-
holozän, und zwar nach den C 1 4 -Dat ierungen in das Präboreal und frühe Boreal. Altholozäne 
Kleinsäugerfaunen sind in Süddeutschland durch Pityms subterraneus sowie pleistozäne Relikt
formen charakterisiert. In der Gastropodenfauna wird Zebrina detrita in einer reinen Discus 
ruderatus I Nesovitrea petronella Fauna nachgewiesen. 

A b s t r a c t . Small mammals and gastropod faunas out of a collapsed cave were quantita
t ively and quali tat ively studied. One complex belongs to the last glacial, the others to the early 
holocene, or precicely Preboreal and early Boreal according to C 1 4 age dating. Early holocene 
small mammal faunas in southern Germany are represented by Pitymys subterraneus as well as 
pleistocene relict forms. The gastropod fauna contains Zebrina detrita in a typical Discus ruder
atus I Nesovitrea petronella fauna. 

Einleitung 

In zahl re ichen fränkischen H ö h l e n k a n n m a n dicht unter de r Oberfläche e ine V e r 
mischung p le i s tozäner und ho lozäne r Faunene lemen te feststellen. Zeitl ich eng begrenz te 
und daher unvermischte Faunen aus d e m Ubergangsbere ich P l e i s t o z ä n / H o l o z ä n s ind bis
her aus diesem Gebiet k a u m b e k a n n t . A m E u e r w a n g e r Bühl bei Gred ing w a r es n u n mög
lich, einen de ta i l i e r t en Eindruck von solchen F a u n e n zu gewinnen , d a hier in eng beg renz 
ten Komplexen Kle insäuger faunen gemeinsam mi t reichhal t igen Schneckenfaunen gefun
den w u r d e n . 

Herrn Ministerialrat a. D. Alfred Forstmeyer sei an dieser Stelle noch einmal herzlich dafür 
gedankt, daß er die Fundbergung mit so großem persönlichem und dabei äußerst umsichtigen Ein
satz durchgeführt hat und auch dafür, daß er das von ihm zusammengetragene Material sowie 
seine Unterlagen so großzügig einer Bearbeitung zur Verfügung gestellt hat. Herrn Dr. W. Taute 
(Tübingen) verdanken wir die Klassifizierung der wenigen Artefakte und die archäologische Ein
stufung dieser Funde. Ebenso danken wir dem Cl*-Labor des Instituts für Umweltphysik der 
Universität Heidelberg für die Durchführung der absoluten Altersbestimmungen. Unser Dank 
gilt auch Herrn M a r k e « (Tübingen) für die Bestimmung der Reptilienreste (MARKERT 1975) sowie 
Herrn Dr. F. Schweingruber (Birmensdorf, Schweiz) für die der Holzkohlenfunde. 

Diese Studie entstand im Rahmen des Sonderforschungsbereiches 53, „Paläontologie, mit be
sonderer Berücksichtigung der Palökologie", an der Universität Tübingen und wird als „Fossil-
Vergesellschaftungen Nr. 33" geführt. 

Die Fundsituation 

W o der Fränkische J u r a aus e iner N E — S W - R i c h t u n g in die N — S - R i c h t u n g umbieg t , 
durchschneidet das Schwarzach ta l bei Gred ing d ie Alb ta fe l . Wes t l i ch dieses T a l e s dehnt 
sich eine t e r t i ä r e Verebnungsfläche im N i v e a u des W e i ß - J u r a - y aus , d ie von do lomi t i s i e r -
ten Riff k o m p l e x e n u m 6 0 — 7 0 m übe r r ag t w i r d . Einer dieser H ä r t l i n g e ist der E u e r w a n g e r 
Büh l . Er l i eg t e t w a 3 k m südlich der A u t o b a h n a u s f a h r t Greding. A m S ü d h a n g dieses Ber -



156 Wighart v. Koenigswald und Wolfgang Rähle 

ges w u r d e be im A b b a u von „ B e r g k i e s " ein ve r s tü rz t e s Höh lensys t em freigelegt . ( M T B 
Tha lmäss ing 6 9 3 3 , r. 44 51 050 h. 54 31 0 4 0 ; Geo. Ref . 11° 19 ' 4 5 " ö. L., 4 9 ° 0 0 ' 5 6 " n . B r . ; 
H ö h e n l a g e : e t w a 4 7 0 über N N . ) 

M i n i s t e r i a l r a t a. D. Al f red Fors tmeyer aus G r e d i n g konnte h ie r w ä h r e n d des A b b a u s 
u n d vor a l l e m durch eigene G r a b u n g e n sowohl ein umfangre iches Faunenma te r i a l des P l e i 
s tozäns und des A l tho lozäns , a l s auch einige mesoli thische S t e i n w e r k z e u g e bergen. Beson
ders ist dabei he rvorzuheben , d a ß d ie Funde in K o m p l e x e n nach unterschiedlicher ho r i zon 
ta le r und v e r t i k a l e r Posi t ion geborgen und ge t rennt geha l ten w o r d e n sind, w a s eine loh 
nende Bea rbe i tung möglich machte . Die Komplexe dokumen t i e ren d ie ökologischen V e r 
häl tnisse w ä h r e n d verschiedener S t a d i e n der V e r f ü l l u n g der H ö h l e n r u i n e . Die e inze lnen 
Tei le der H ö h l e s ind zu unterschiedlicher Zeit e inges türz t . Die ents tandenen oberfläch
lichen Hoh l fo rmen w u r d e n von oben her mit schar fkan t igem h a n g a b w ä r t s k r i e c h e n d e m 
Dolomitschutt ve r fü l l t . Der H a u p t k e s s e l w u r d e i m Ple is tozän un te r ka l tze i t l ichen B e 
d ingungen ver fü l l t , w i e d ie F a u n a zeigt . Dem spär l ichen Zwischenmit te l aus D o l o m i t s a n d 
fehlt j ede H u m u s k o m p o n e n t e . Der nach Nordos ten abgehende H ö h l e n a r m „ S c h w a r z e 
W a n d " ist wahrscheinl ich erst u n m i t t e l b a r vor Beg inn des H o l o z ä n s eingestürzt . D ie F ü l 
lung besteht auch in diesem Tei l aus Dolomitschutt , dessen Zwischenmit te l a l l e rd ings s t a r k 
humos ist, w a s zusammen mi t den zahlreichen H o l z k o h l e e i n l a g e r u n g e n eine dunk le S e d i 
mentfarbe e rg ib t . A u f diesen Farbunterschied bez ieh t sich die Benennung dieses H ö h l e n 
tei ls a ls „ S c h w a r z e W a n d " , d a er bei der G e w i n n u n g des „Bergk ieses" a ls dunk le A b b a u 
w a n d in Erscheinung t ra t . 

Bei den Faunen aus dem E u e r w a n g e r Bühl s ind z w e i H a u p t g r u p p e n zu u n t e r 
scheiden: Die e r s t e umfaß t e ine Großsäuge r fauna mi t deutlich ka l tze i t l i chem C h a r a k 
ter aus den t ieferen Tei len des mi t „Bergk ies" ve r fü l l t en Höh lensys tems . 

Ver t re ten s ind fo lgende A r t e n : 

Mammonteus primigenius M a m m u t 
Equus remagensis (= germanicus p raeocc . ) P fe rd 
Rangif er tarandus R e n t i e r 
Bos primigenius U r 
Bison priscus W i s e n t 

Die Bea rbe i tung dieser F a u n a ist durch Prof. Dr . F. HELLER , E r l angen , vorgesehen, de r 
einen besonders gu t e rha l tenen Pferdeunterk ie fer aus dieser F a u n a berei ts in einem a n d e 
ren Zusammenhang pub l iz ie r t h a t (HELLER 1973) . 

Die z w e i t e H a u p t g r u p p e , d ie Gegenstand dieser Arbei t ist, besteht aus mehreren 
Komplexen umfangre icher K l e i n f a u n a (Schnecken u n d K l e i n s ä u g e r ) , m i t nur r e l a t iv w e n i g 
Großsäugerres ten . Diese F u n d k o m p l e x e s tammen aus dem W ü r m u n d besonders d e m A l t -
ho lozän . H i e r w e r d e n vor a l l e m die Kle insäuger res te (durch v. K . ) u n d die Gas t ropoden 
(durch R . ) beschrieben. Diese Untersuchungen s ind ein Tei l einer umfassenden S tud ie über 
die F a u n e n v e r ä n d e r u n g an der P l e i s t o z ä n - H o l o z ä n - G r e n z e . Die Ho lzkoh len res t e aus den 
Komplexen A 2 , A l u n d R w u r d e n von F. SCHWEINGRUBER , Eidgenössische Ans ta l t für d a s 
forstliche Versuchswesen, B i rmensdor f (Schweiz ) , nach H o l z a r t e n untersucht und d ie Er 
gebnisse, die auch a n andere r S t e l l e publ iz ie r t w e r d e n , s ind hier e inbezogen. Schon d ie 
H o l z k o h l e n könn ten Zeugnis de r Anwesenhei t des f rühen Menschen a m Eue rwange r B ü h l 
sein. Durch Feuers te inabschläge u n d einige ausgearbe i t e te Gerä te ist menschliche A k t i v i t ä t 
mi t Sicherheit in den K o m p l e x e n C , A 2 , R V I - I I be leg t . Die A r t e f a k t e lassen sich nach 
W . TAUTE , Tüb ingen , a m ehesten z u m Beuronien A / B , das heißt d e m frühen M e s o l i t h i 
k u m , stellen. Diese Kul tu rs tu fe w i r d von TAUTE ( 1 9 7 1 ) in das P r ä b o r e a l und frühe B o r e a l 
geste l l t ; d a m i t stehen auch die C 1 4 - D a t i e r u n g e n v o m E u e r w a n g e r Büh l in gutem E i n k l a n g , 
die H e r r For s tmeyer im 2. Phys ika l i schen Inst i tut de r U n i v e r s i t ä t He ide lbe rg an H o l z 
koh le durchführen l i eß (s. Abb . 8 ) . 
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Die Fundkomplexe 

Die F u n d k o m p l e x e H , F, E, D, C , B , A 2 , A l u n d R , in denen d ie h ier behande l ten 
Faunen der 2. H a u p t g r u p p e gefunden w e r d e n , s t a m m e n nicht aus e inem Profil, sondern 
sind räuml ich auf den N o r d - und Osttei l der H ö h l e n r u i n e ver te i l t (Abb . 1 ) . Die A l t e r s a b 
folge dieser K o m p l e x e ergibt sich t e i lwe i se durch d ie C 1 4 - D a t i e r u n g e n u n d te i lweise aus 
der Superpos i t ion . H w i r d aus faunist ischen Gründen ä l t e r a l s F eingestuft und ist de r 
ä l tes te h ier behande l te Komplex . R entspricht z w a r in der H ö h e n l a g e e t w a A, entspricht 
aber in der Faunenzusammense tzung nur A 2 und t ieferen Hor izon ten . 

Kle insäugeranre icherungen in H ö h l e n oder an Felsen, w i e sie a m E u e r w a n g e r b ü h l ge 
geben sind, gehen in der Rege l auf G e w ö l l e von Eu lenvöge ln zurück. D a der Flugbereich 
einen U m k r e i s von 5 — 1 0 k m abdeckt, s ind in der F a u n a auch die Bio tope dieses Gebietes 
summier t . Gerade durch diese Verwischung von k l e i n r ä u m i g e n ökologischen Unterschie
den gewinnen diese Gewöl le faunen erheblich an s t ra t ig raphischer Aussagekraf t . 

Bei der q u a n t i t a t i v e n Auswer tung der K le insäuge r faunen werden d ie M i n d e s t z a h l e n 
der be legten I n d i v i d u e n - H ä 1 f t e n angegeben . Das entspricht der A u s z ä h l u n g der M i 
bei Mic ro t inen und e l imin ie r t die Z u f ä l l i g k e i t e n der Erha l tung von rechten und l inken 

Abb. 1. Euerwanger Bühl bei Greding. Lage der Fundkomplexe in der Planskizze und der Vert ikal
projektion der Höhlenruine. 
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Körper te i l en . Auf diese Wei se w i r d besonders bei ger ingeren I n d i v i d u e n z a h l e n ein besserer 
Verg le ichswer t gewonnen . Q u a n t i t a t i v u n t e r e i n a n d e r verg le ichbar sind bei den A u f s a m m 
lungen v o m E u e r w a n g e r - B ü h l nur die m i t t e l g r o ß e n N a g e r , Clethrionomys, Microtus, 
Pitymys u n d Apodemus, d a deren Kiefer unge fäh r gleich g roß sind und so n a h e z u die 
gleiche C h a n c e hat ten, gefunden zu w e r d e n , w ä h r e n d die deutl ich größeren Kiefer von 
Arvicola bei der A u f s a m m l u n g sicher b e v o r z u g t und die k le ine ren Kiefer, e t w a d ie von 
Sicista, leichter übersehen w u r d e n . 

Auch für die Mol lu sken w u r d e n auf G r u n d der in den Proben vorhandenen Gehäuse
f ragmente versucht, d ie M i n d e s t z a h l e n der nachzuweisenden Ind iv iduen zu bes t immen. 
Verg le ichbare W e r t e e rgaben sich jedoch nur i nne rha lb der e inze lnen F u n d k o m p l e x e , d a 
das M a t e r i a l auf verschiedene Weise g e w o n n e n w u r d e . So s ind in F u n d k o m p l e x A die 
Kleinschnecken deutlich unter repräsent ie r t , d a h ier die Proben n u r oberflächlich a b g e s a m 
mel t w u r d e n . In K o m p l e x R, w o das M a t e r i a l geschlämmt w o r d e n ist, erreichen diese 
Formen einen viel größeren Ante i l . 

Bei der „malakozoolog ischen" A n a l y s e w e r d e n für die e inze lnen Schichten in A n l e h 
nung an LOZEK ( 1964 ) Mol luskenspek t ren aufges te l l t . Dabe i w e r d e n die e inze lnen Ar ten 
— w i e in der Ar tenl i s te ( T a b . 6) — nach ihren ökologischen Ansprüchen g rupp ie r t u n d die 
An t e i l e dieser ökologischen Gruppen an der Gesamt fauna p rozen tua l ausgewiesen . In den 
Mol lu skenspek t r en der Ar t en b i lde t d ie j e w e i l i g e Gesamtzah l der Ar ten die Bas i s , in den 
Mol lu skenspek t r en der I nd iv iduen die G e s a m t i n d i v i d u e n z a h l aus der betreffenden Schicht 
(Abb . 3 u. 4 ) . 

Danebenges te l l t we rden Mol luskenspek t r en der Ar ten b z w . Ind iv iduen , bei denen die 
M o l l u s k e n nach ihrer b ios t ra t igraphischen Bedeu tung in Gruppen zusammengefaß t worden 
sind (Abb . 5 u. 6 ) . Die Zuordnung zu den d re i in F rage kommenden Gruppen ist der 
Ar ten l i s t e zu entnehmen, w o dafür folgende S i g n a t u r e n zur V e r w e n d u n g k o m m e n : 

! : Ar ten , d ie für feuch t -warme Kl imaabschn i t t e bezeichnend sind. 

* : Ar t en , die für t rockene und w a r m e Kl imaabschni t t e bezeichnend sind (pontische 
u n d med i t e r r ane A r t e n ) . 

0 : Ar t en , d ie k l imat ischen Gegebenhei ten gegenüber mehr oder wen ige r indifferent 
s ind. 

K o m p l e x H 

In der nördl ichen Sei tenhöhle zwischen T2 u n d T3 fand sich in einer Nische der wes t 
lichen W a n d , e t w a in der H ö h e n l a g e der von H e r r n Fors tmeyer ange leg ten „ N u l l i n i e " , 
e ine umfangre iche Knochenanreicherung, d ie ausschließlich von Kle insäugern s t ammte . 
Schnecken s ind in diesem K o m p l e x nicht über l ie fer t . Die Knochen lagen z u m Te i l an der 
Oberfläche, z u m Tei l im l iegenden Do lomi t s and . Die Farbe der Knochen ist g r a u und 
ähne l t der der p le is tozänen K o m p l e x e der ersten H a u p t g r u p p e . 

Die Kle insäuger res te dürften aus G e w ö l l e n s tammen. Es m u ß sich um einen großen 
Eu lenvoge l gehande l t haben, d a mehrere Arvicola-Sch'idel unze rd rück t e rha l ten s ind . 

In der F a u n a , die v o r w i e g e n d aus N a g e t i e r e n besteht, fehlen au f fa l l ende rwe i se die 
Insek t ivoren . Diese beiden Besonderhei ten lassen den Uhu (Bubo bubo) und d ie Sumpf
ohreule (Asio flammeus) a l s Verursacher dieser Gewöl leanre icherung in F rage kommen . 
JÄNOSSY ( 1 9 7 0 ) weis t d a r a u f hin, d a ß Arvicola in U h u g e w ö l l e n häufiger ist a l s in denen 
andere r Eulen. Prof. E. VON LEHMANN, Bonn, v e r d a n k e n w i r den H i n w e i s , d a ß auch in 
den G e w ö l l e n der Sumpfohreu le Arvicola reichlich und nach seinen Beobachtungen mit 
v ö l l i g i n t a k t e n Schädeln e rha l t en ist (s. a. KUMERLOEVE 1968) . 
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Tabelle 1 

Euerwanger Bühl. Faunenzusammensetzung im Komplex H. 

Mammal ia 
Myotis bechsteinii 4 Individuenhälften 
Ochotona pusilla 4 
Lepus sp. 1 
Cletbrionomys glareolus 6 3 % 
Arvicola terrestris 30 
Microtus arvalis-agrestis 103 58 °/o 
Microtus gregalis 40 23 °/o 
Microtus oeconomus 29 1 6 % 
Sicista sp. 1 
Mustela nivalis 2 

100 % (n = 178) 

Der Ar tbe s t and u m f a ß t hauptsächl ich Nage t i e re . A m häufigsten s ind Reste der 
Microtus arvalis-agrestis-Giuppe, d ie z u m übe rwiegenden Tei l aus Microtus arvalis be
steht. D a s l ä ß t sich d a r a u s schließen, d a ß von den be iden für M. agrestis typischen Unte r 
sche idungsmerkmalen , nämlich der A u s b i l d u n g eines z w e i t e n Innenpr ismas a m M 2 sowie 
der L a g e des F o r a m e n mand ibu lae mi t t en auf dem Knochenwuls t (GAFFREY 1952 ) , nur 
das erste in w e n i g e n Ausnahmefä l l en beobachtet w e r d e n konn te . Wenn bei beiden M e r k 
m a l e n auch A u s n a h m e n vorkommen, so l ieg t doch zumindes t ein erhebliches Übergewicht 
von Microtus arvalis vo r . In der H ä u f i g k e i t folgen d ie übr igen W ü h l m ä u s e : Microtus 
gregalis, M. oeconomus, Arvicola und sehr un te rgeordne t Clethrionomys. 

Die F a u n a aus K o m p l e x H k a n n a l s ka l tze i t l i ch angesprochen werden , d a Microtus 
gregalis mi t einem so hohen Prozentsa tz und Arvicola in de r für die le tz te K a l t z e i t t y p i 
schen Großform vo r l i egen (vg l . S. 161 ) . Dieses Bi ld bekräf t igen die Belege v o n Sicista und 
Ochotona sowie der A n t e i l von Microtus oeconomus von mehr a ls 10 °/o. 

Diese A r t k o m m t z w a r ebenso w i e Sicista a ls R e l i k t f o r m auch noch im P o s t g l a z i a l vor , 
erreicht dort aber nu r einen wesentl ich ger ingeren A n t e i l ( z . B . Burghöhle Die t fur t 1 2 a : 
w e n i g e r a ls 2 °/o). U m g e k e h r t v e r h ä l t sich der q u a n t i t a t i v e Ante i l von Clethrionomys. 
Diese A r t t r i t t z w a r in geeigneten Bio topen mit ger ingen I n d i v i d u e n z a h l e n auch w ä h r e n d 
der K a l t z e i t e n auf, w i r d aber erst mi t der pos tg l az i a l en Kl imaverbesse rung zusammen 
mit Apodemus häufig u n d dami t zur Le i t fo rm. Diese ka l t ze i t l i che Fauna s t a m m t aus einem 
r e l a t i v feuchten B io top , w i e der hohe A n t e i l von Arvicola und Microtus oeconomus ver 
muten l äß t . Eine s t ra t igraphische Einstufung w i r d auf S. 175 gegeben. 

K o m p l e x F 

A l s „Schwarze W a n d " w i rd , w i e schon e rwähn t , d ie Ve r fü l l ung eines ehemal igen Höh
lenarmes bezeichnet, de r vom H a u p t r a u m nach Nord-Os ten abgeht . Die Bezeichnung be
z ieht sich auf die s t a r k e Humus inf i l t r a t ion der Fü l l sed imente . A m Eingang dieses Höh len 
tei ls fanden sich i n m i t t e n dieser Ve r fü l l ung drei F a u n e n a k k u m u l a t i o n e n übere inander , 
die v o m Liegenden z u m Hangenden m i t F, E und D bezeichnet wurden . Der hier zunächst 
behande l t e K o m p l e x F l ag e twa 1,3 m über der „ N u l l i n i e " . Nach den A n g a b e n von H e r r n 
Fors tmeyer fanden sich in F der Schädel und zahlreiche Ske le t t e i l e eines Rothirsches . Auf
fa l l ende rwe i se l ag der Schädel so, d a ß d ie Geweihe im Sed imen t nach oben s tanden, w o r 
aus zu schließen ist, d a ß das Tier hier a m Grunde des offenen, zu dieser Zeit e t w a 5 m t ie 
fen Schachtes ve rende te . Das Höhlendach w a r also zu dieser Zeit im Bereich der „Schwar 
zen W a n d " schon w e i t g e h e n d eingestürzt . Die Kle insäuger aus diesem K o m p l e x s ind woh l 
w i e d e r durch G e w ö l l e angereichert w o r d e n . Die Zusammense tzung dieser F a u n a hat sich 
gegenüber K o m p l e x H entscheidend ve rände r t . T ro tz der ger ingen M e n g e des M a t e r i a l s 
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ze ig t sich deutlich, d a ß einerseits a l l e A r t e n der g l a z i a l e n F a u n a fehlen und anderersei ts 
d ie w ä r m e l i e b e n d e n A r t e n der pos tg l az i a l en Faunen berei ts dominieren. Neu h i n z u g e k o m 
men ist Apodemus und Pitymys subterraneus. Der A n t e i l v o n Clethrionomys ist gegen
über H von 3 auf über 50 °/o angest iegen und zeigt , d a ß ke ine r le i g l a z i a l e Einflüsse mehr 
geherrscht haben. 

D a im K o m p l e x F berei ts eine rein ho lozän gep räg t e F a u n a vor l ieg t , ist der Abschluß 
des Faunenaustausches a m Ende des le tz ten G laz i a l s zwischen den Komplexen H u n d F an
zuse tzen . Nach der C 1 4 - D a t i e r u n g der übe r l age rnden K o m p l e x e E und D, d ie beide in 
d ie erste (ä l t e re ) Häl f te des 10. J a h r t a u s e n d s B P fa l len , e rg ib t sich, d a ß der K o m p l e x F 
eine besonders frühe F a u n a nach diesem Austausch da r s t e l l t . Faunistisch könn te m a n diese 
Einstufung nicht so scharf e ingrenzen. Pitymys subterraneus und die Schnecke Discus 
ruderatus lassen das A l t e r nur auf A l t - und M i t t e l h o l o z ä n e ingrenzen. 

Tabelle 2 

Euerwanger Bühl. Faunenzusammensetzung im Komplex F. 

Gastropoda 

Discus ruderatus 
Clausilia dubia 
Bradybaena jruticum 

Anura indet. 
Amphibia indet. 
Reptil ia 

Natrix sp. 
Anguis fragilis 

Aves indet. 
Mammalia 

Sorex araneus 
Sorex minutus 
Talpa europaea 
Chiroptera indet. 
Clethrionomys glareolus 
Arvicola terrestris 
Pitymys subterraneus 
Microtus arvalis-agrestis 
Apodemus flavicollis 
Apodemus sylvaticus 
Mustela nivalis 
Cervus elaphus 

1 Exemplar 
1 

6 Individuenhälften 
1 
1 

16 53 % 
1 
3 io%> 
5 17°/o 
2 7 % 
4 13 % 
2 
2 

100 % (n = 30) 

D a d ie ar t l iche Zusammense tzung v o n K o m p l e x F fast der von C entspricht, dieser 
aber wesentl ich ind iv iduenre icher ist, sol len die faunistischen Besonderhei ten gemeinsam 
besprochen werden . Die Schneckenfauna ist i m K o m p l e x F sehr spärlich und en thä l t nur 
j e ein E x e m p l a r v o n Bradybaena jruticum, Clausilia dubia und der für das A l t h o l o z ä n 
typischen A r t Discus ruderatus. 

K o m p l e x e E u n d D 

Die Komplexe E u n d D w u r d e n 1—2 m über dem K o m p l e x F und d a m i t 2 ,5—3,5 m 
über der „ N u l l i n i e " aufgesammel t . E t w a 3 m we i t e r nordöst l ich w u r d e K o m p l e x C in den 
gleichen, H o l z k o h l e führenden Lagen aufgesammel t . W ä h r e n d die Großfauna mehr oder 
w e n i g e r get rennt geha l t en w u r d e , ist d ie K l e i n f a u n a der dre i Komplexe mögl icherweise 
vermischt worden . Z u m vorwiegenden Te i l s tammt die K le in f auna jedoch sicher aus C. 
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Der dadurch ents tandene In fo rmat ionsver lus t ist z w a r bedauer l ich , aber da a l l e d re i Kom
p lexe nach den C 1 4 - D a t i e r u n g e n inne rha lb des 10. J a h r t a u s e n d s B P l iegen, k a n n m a n d ie 
sen S a m m e l k o m p l e x durchaus noch zur K l ä r u n g der Faunenen twick lung des A l t h o l o z ä n s 
heranz iehen . 

A n Großsäuge rn lieferten die K o m p l e x e E u n d D 

Canis lupus Wol f 
Meies meles Dachs 
Cervus elaphus Rothirsch 
Capreolus capreolus R e h 
Bos primigenius U r 

Der W o l f (Canis lupus) i m K o m p l e x D ist durch den l i nken Unte rk ie fe r eines J u n g 
t ieres k u r z v o r dem Zahnwechsel belegt . Der Eckzahn sowie d ie drei M o l a r e n s ind im 
Kiefer berei ts ausgebi ldet aber noch nicht herausgeschoben. Die L ä n g e des h e r a u s p r ä p a r i e r 
ten unteren ersten Mola ren b e t r ä g t 27 ,1 m m u n d l iegt d a m i t i m Var ia t ionsbere ich des 
Wol fes . 

Der Dachs (Meies meles) ist durch einen Eckzahn und der Hirsch (Cervus elaphus) 
durch e in ige M o l a r e n sowie das F r a g m e n t einer A b w u r f s t a n g e be legt . Die A u f n a h m e des 
Rehs (Capreolus capreolus) in d ie Faunenl i s te beruh t auf einer mündl ichen M i t t e i l u n g von 
Prof. HELLER , Er langen, an den Ausgräbe r . U n s haben für diese A r t ke ine Be lege vo r 
gelegen. V o m U r (Bos primigenius) s ind dre i Schneidezähne u n d ein P r ä m o l a r v o r h a n d e n . 
In die Faunen l i s t e w u r d e das R e n t i e r (Rangifer tarandus) n i c h t aufgenommen, d a die 
beiden M o l a r e n , die angeblich aus K o m p l e x D s tammen, sich in der E rha l tung v o n dem 
übr igen M a t e r i a l erheblich unterscheiden u n d d e m der p le i s tozänen K o m p l e x e entsprechen. 
D a in ke ine r der neuen, mi t e x a k t e n Me thoden gegrabenen S t a t i o n e n Süddeutsch lands ein 
N e b e n e i n a n d e r von Reh u n d Ren t i e r im A l t h o l o z ä n beobachtet w e r d e n konn te , scheint 
h ier e ine Verwechs lung wahrscheinl icher a l s ein Wiede rau f t r e t en v o n Rangifer zu sammen 
mi t Capreolus. Bei einem Tei l de r Großsäuger k a n n es sich u m d i e J a g d b e u t e des Menschen 
hande ln . Diesen Zusammenhang machen d ie F u n d e von A r t e f a k t e n sowie die K o n z e n t r a 
t ionen v o n H o l z k o h l e wahrscheinl ich . Der Kiefer des jungen W o l f e s l a g nach A n g a b e n 
des F inders n a h e einer solchen „Feuers te l l e" . 

K o m p l e x C 

Die K l e i n f a u n a s tammt w i e d e r u m aus G e w ö l l e n . W i e oben schon e r w ä h n t w u r d e , ist 
nicht auszuschl ießen, d aß e in ige der hier aufgeführ ten Funde aus den F u n d k o m p l e x e n D 
und E s t ammen . 

Es h a n d e l t sich hier w i e i m K o m p l e x F u m eine reine H o l o z ä n - F a u n a , d ie sich g rund
sätzl ich von derjenigen des K o mp l ex es H unterscheidet . W i e in F ist Clethrionomys a m 
häufigsten. S ie w i r d von ande ren ho lozänen Le i t a r t en wie Apodemus sylvaticus, A. flavi-
collis u n d Pitymys subterraneus begle i te t . I nne rha lb der Microtus arvalis-agrestis-Gruppe 
h a t sich das Häuf igke i t sve rhä l tn i s gegenüber H auf fa l l end verschoben. Microtus agrestis 
scheint h ie r e t w a gleich häufig w i e M. arvalis ve r t r e t en zu sein. 

Besonderes Augenmerk ve rd ienen die Arvicola-Reste. Metr i sch s ind die aus K o m p l e x 
C — ebenso w i e die aus K o m p l e x A 2 — deut l ich k le iner a ls aus d e m ka l tze i t l i chen Kom
p l e x H . Das bezieht sich nicht nur auf die Abmessungen des M i ( A b b . 2 ) , sondern generel l 
auch auf die Langknochen, d ie a l l e rd ings w e g e n der unterschiedlichen Wachs tumss tad ien 
schlechter zu vermessen sind. Es ist nicht das erste M a l , daß ein s t a rke r Größenunterschied 
zwischen Arvicola-Resten aus d e m le tz ten G l a z i a l und dem P o s t g l a z i a l beobachtet w u r d e . 
W ä h r e n d JÄNOSSY (1959) h ier eine i n n e r a r t l i c h e Größenverschiebung sieht, n immt 
STORCH ( 1 9 7 3 , 1974) z w e i u n t e r s c h i e d l i c h e Ar ten an , w o z u er vor a l l e m mor-

11 Eiszeitalter u. Gegenwart 
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Abb. 2. Euerwanger Bühl. Arvicola terrestris, Längen/Breiten Diagramm der aus dem jung 

pleistozänen Komplex H und den altholozänen Komplexen C und A 2. 

phologische M e r k m a l e heranz ieh t . D ie ka l tze i t l i che Großform bezeichnet er A. antiquus 
POMEL 1 8 5 3 , d ie pos tg l az i a l e K l e i n f o r m stellt er z u r rezenten A. terrestris L. 1 7 5 8 . 

Tabelle 3 

Euerwanger Bühl. Faunenzusammensetzung im Komplex C (mit D und E ?) 

Gastropoda 
Bradybaena jruticum 

Repti l ia 
Natrix natrix 
Anguis fragilis 

Aves indet. 
Mammalia 

Sorex araneus 
Talpa europaea 
Chiroptera indet. 
Clethrionomys glareolus 
Arvicola terrestris 
Pitymys subterraneus 
Microtus arvalis-agrestis 
Apodemus flavicollis 
Apodemus sylvaticus 
Muscardinus avellanarius 
Mustela nivalis 

1 Exemplar 

7 Individuenhälften 

56 46 %> 
36 

7 6 % 
51 42 %> 

3 2 % 
5 4°/o 
3 
2 

1 0 0 % (n = 121) 

Von den Un te r sche idungsmerkma len werden h ie r d ie des Un te rk i e f e r s hervorgehoben, 
d a sie a m vor l i egenden M a t e r i a l überprüft w e r d e n können . Die F o r m des Vorder lobus 
va r i i e r t bei Arvicola erheblich, S T O R C H betont, d a ß l i n g u a l e und l a b i a l e Kanten a m V o r 
derlobus für „antiquus" kennze ichnend sind, w ä h r e n d sie in p o s t g l a z i a l e m M a t e r i a l nur 
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sehr selten auf t re ten. Bei dem vor l iegenden M a t e r i a l konnten K a n t e n sowohl im K o m p l e x 
H als auch in gleicher A u s p r ä g u n g und ähnl icher Häuf igke i t in den pos tg l az i a l en K o m 
plexen C u n d A 2 beobachtet werden . Die Kan tenausb i ldung , d ie unabhäng ig v o n der 
Z a h n l ä n g e v o r h a n d e n ist , l ä ß t ke ine Untersche idung der Popu l a t i onen zu u n d ist d a m i t 
k e i n Bewe i s für eine genetische Isol ierung. 

Ein we i t e re s Unte r sche idungsmerkmal w i r d für den Un te rk i e fe r angegeben. D i e Form 
des Processus a r t i c u l a r i s ist bei „antiquus" gestreckt, w ä h r e n d sie bei „terrestris" e inge
knickt ist ( v g l . STORCH 1974 , Abb . 4 ) . Dies M e r k m a l erweis t sich deutlich a ls g r ö ß e n a b 
hängig . So ze igen Un te rk i e fe r mi t l angen M i d ie gestreckte Form, Unte rk ie fe r mi t k u r z e m 
M i eine s t a rk geknickte Form. D a die durchschnitt l iche Kiefe rgröße in H höher l i eg t a l s in 
C und A 2 , ist d ie gestreckte Form dort z w a r häuf iger , da sich aber in C und A 2 d ie gleiche 
Tendenz abzeichnet , ist dieser Unterschied nicht grundsätz l ich , sondern nur g r a d u e l l . D a z u 
paß t die Beobachtung v o n STORCH (1974 , 3 5 1 ) bestens, d a ß bei rezentem süddeutschem 
M a t e r i a l , das im Durchschnitt von größeren I n d i v i d u e n s t ammt a l s das aus dem A l t h o l o -
zän , w i e d e r eine A n n ä h e r u n g an die Form v o n „antiquus" zu beobachten ist. 

Durch die Fests te l lung, d a ß die K a n t e n b i l d u n g sich in den h ie r behandel ten K o m p l e 
xen H einersei ts und C u n d A 2 anderersei ts nicht grundsätz l ich unterscheidet, und d a ß die 
Form des Processus a r t i c u l a r i s eine Funk t ion der Größe da r s t e l l t , ist es unmögl ich , d ie 
ka l tze i t l i che Großform u n d die pos tg l az i a l e Kle in fo rm als genetisch u n a b h ä n g i g e Ar ten 
e inander gegenüberzus te l len . Ein Nebene inande r beider Ar ten in a l l en Komplexen w ü r d e 
nach der Größenve r t e i l ung der M i (Abb. 2) e r fordern , daß be ide Ar t en an der P l e i s t ozän -
H o l o z ä n - G r e n z e eine gle ichsinnige Größenverschiebung erfahren, w a s aber höchst u n w a h r 
scheinlich sein dürfte. 

W e n n sich hier unseres Erachtens nach auch ke ine genetische Isol ierung feststellen l äß t , 
weswegen eine Unterscheidung im A r t n i v e a u zu unterbleiben ha t , so ist dami t ke ineswegs 
gesagt , d a ß die U m b i l d u n g von der g l a z i a l e n Großform zur pos tg l az i a l en K l e i n f o r m in
nerha lb einer P o p u l a t i o n a m Ort s ta t tgefunden haben muß. Es erscheint durchaus möglich, 
daß die Faunenversch iebungen a m Ende des G l a z i a l s das E i n w a n d e r n neuer R a s s e n be
wi rk t en , nur w a r die genetische Isol ierung nicht so vo l l s t änd ig , d a ß die M e r k m a l e der 
Großform, w i e die K a n t e n b i l d u n g a m Vorde r lobus des M i , nicht wei te rgegeben w e r d e n 
konnten. Es scheint, d a ß d ie ökologischen Verhä l tn i s se , die w ä h r e n d des le tz ten G l a z i a l s 
in Süddeutsch land große V a r i a n t e n von A. terrestris begünst igten, im Al tho lozän den k l e i 
nen den Vor t e i l gaben. 

K o m p l e x B 

A n der N o r d w a n d des a ls „Schwarze W a n d " bezeichneten ehemal igen H ö h l e n a r m e s 
ist eine senkrechte Kluft durch A u s l a u g u n g z u e iner Spa l t e e rwe i t e r t . In ihrem oberen Tei l , 
e t w a 3,5 m über der „ N u l l i n i e " , b i lde t sie sogar eine k le ine H ö h l u n g aus. H i e r fanden 
sich die Faunenres te des Komplexes B. In der Tiefe der Spa l t e w u r d e n wei te re Faunenres te 
aufgesammel t . D a sie sich jedoch a ls s t ra t ig raphisch uneinhei t l ich herausste l l ten, können 
sie hier übe rgegangen w e r d e n . 

Das C 1 4 - D a t u m dieser k le inen Fauna b e t r ä g t 9190 ± 9 0 B P . D a m i t gehört diese F a u n a 
in das P r ä b o r e a l . Der a l t h o l o z ä n e C h a r a k t e r zeichnet sich in de r K le in säuge r f auna , die 
woh l ebenfal ls Gewöl l en en ts tammt , sehr deut l ich ab . Clethrionomys und Apodemus s ind 
vorhanden . R e i n g l a z i a l e Faunene lemente fehlen. Bei dem e inz igen R e l i k t aus der p le i s to
zänen F a u n a , dem H a m s t e r (Cricetus cricetus), hande l t es sich u m eine sehr anpassungs 
fähige Ar t , d ie in Süddeu t sch land und in der Schweiz s te l lenweise auch noch a l s M i t g l i e d 
a l tho lozäner Faunen angetroffen w i r d . 

11 
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Tabelle 4 

Euerwanger Bühl. Faunenzusammensetzung im Komplex B 

Gastropoda 
Bradybaena jruticum 8 Exemplare 
Euomphalia strigella 4 

Pisces indet. 1 Wirbel 
Amphibia indet. 
Repti l ia 

Natrix natrix 
Natrix tesselata 
Elaphe sp. 
Coronella sp. 
Anguis fragilis 

Aves indet. 
Mammalia 

Sorex araneus 11 Individuenhälften 
Talpa europaea 3 
Barbastella barbastellus 
My Otis sp. 
Plecotus auritus 
Lepus sp. 
Cricetus cricetus 1 
Cletbrionomys glareolus 1 7 °/o 
Arvicola terrestris 9 
Microtus arvalis-agrestis 4 60 % 
Apodemus flavicollis 4 27 °/o 
Apodemus sylvaticus 1 7 °/o 
Vulpes vulpes 1 

101 °/o (n = 15) 

Die F ledermausres te müssen a l t e r s m ä ß i g nicht unbed ing t mi t d e m C 1 4 - D a t u m über
einst immen. D e m Dolomi t sand , in d e m die Tierreste oberflächlich e ingebet te t w a r e n , fehl t 
e ine Abdeckung durch jüngere Sed imen te , so d a ß d ie F ledermausres te auch aus spä te rer 
Zeit s tammen können . 

K o m p l e x A 

Der F u n d k o m p l e x A l iegt i m h in te ren Tei l der „Schwarzen W a n d " . Er befindet sich 
e t w a 4 bis 4,5 m übe r der „ N u l l i n i e " u n d w u r d e in e inen unteren Abschni t t A2 u n d e inen 
oberen Abschnitt A l unter te i l t . F ü r A 2 l iegt eine C 1 4 - D a t i e r u n g mi t 8790 ± 1 1 0 B P vo r . 
Auf Grund der Gl iederung des H o l o z ä n s von TAUBER ( 1970) gehört A 2 d a m i t bereits in 
d a s Borea l . D ie zei t l iche Einstufung v o n A l , das A 2 ohne e rkennba re Sed imen ta t ions 
unterbrechung übe r l age r t , w i r d w e i t e r unten d i sku t ie r t . 

Der Ar t enbes t and an Säuge t i e ren ist in A 2 u n d A l rein ho lozän g e p r ä g t und en thä l t 
ke iner le i ka l t ze i t l i che R e l i k t a r t e n . I m Unterschied z u den Komplexen C und F ist h ier 
m i t Crocidura leucodon eine w e i t e r e holozäne L e i t a r t ver t re ten. Grundsä tz l i ch sind j e 
doch im Ar t enbes t and bei e inem Vergle ich mit den ä l t e ren ho lozänen Komplexen ke ine 
wesentl ichen V e r ä n d e r u n g e n zu e rkennen . Feststel len l ä ß t sich nur e ine gewisse Verschie
bung in der q u a n t i t a t i v e n Ver t e i l ung der mi t t e lg roßen N a g e r : w ä h r e n d Clethrionomys in 
F u n d C noch e inen Ante i l von 50 °/o u n d mehr erreicht , geht ihr A n t e i l in A 2 , und noch 
s tä rker in A l , bedeu tend zurück. Gleichzei t ig n i m m t de r Ante i l von Apodemus flavicollis 
zu , w ä h r e n d der jen ige von Apodemus sylvaticus stets ger ing bleibt . 
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Den r e l a t i v ger ingfüg igen V e r ä n d e r u n g e n innerha lb de r Säuge t i e r faunen des Kom
plexes A steht ein s t a rke r W a n d e l in den Gas t ropodenfaunen gegenüber . In A 2 l ieg t eine 
klassische „Discus ruderatus-Vaxma" vor , i n der Discus rotundatus nur ve re inze l t e inge
streut ist. In A l dagegen s ind beide Ar ten gleich häufig u n d es h a t den Anschein, d a ß hier 
das p lö tz l iche Zurückgehen der sibirisch-asiatischen W a l d a r t Discus ruderatus be legt ist, 
das LOZEK ( 1 9 6 4 ) für d ie C S S R zwischen d e m äl teren u n d j ü n g e r e n A t l a n t i k u m ansetzt 
und für das A N T ( 1 9 6 5 ) zunehmende W ä r m e und Feucht igkei t i m A t l a n t i k u m u n d mög
l icherweise auch die K o n k u r r e n z neu e i n w a n d e r n d e r süd- u n d westeuropäischer Formen 
ve ran twor t l i ch macht. 

Tabelle 5 
Euerwanger Bühl. Vertebratenfauna in den Komplexen A 2 und A 1 

A 2 A l 
Amphibia indet. + 
Repti l ia 

Natrix natrix + + 
Natrix tesselata + 
Coronella sp. + 
Elaphe sp. + 

Aves indet. + 
Mammalia 

I n d i v i d u e n h ä l f t e n Sorex araneus 1 
Crocidura leucodon-russula 8 2 
Talpa europaea 9 2 
Chiroptera indet. + + 
Cletbrionomys glareolus S9 3 0 % 4 8 % 
Arvicola terrestris 37 3 
Pitymys subterraneus 1 0,3 % 6 1 2 % 
Microtus arvalis-agrestis 143 48 % 22 4 2 % 
Apodemus flavicollis 60 20 % 20 38 o/o 
Apodemus sylvaticus 7 2 % — 
Glis glis — 1 

100 % (n = 300) 100 % (n = 52) 

Es erscheint sehr f ragl ich, ob diese auf d i e C S S R bezogene Ze i tmarke auch für S ü d 
deutschland gü l t ig ist. Es w u r d e oben schon e rwähn t , d a ß zwischen A 2 , das in das frühe 
Boreal zu s tel len ist, u n d dem übe r l age rnden Abschnitt A l k e i n e Sedimenta t ions lücke zu 
erkennen w a r . Eine solche Sed imenta t ionspause , die im v o r l i e g e n d e n Fal l e t w a e ine inha lb 
J a h r t a u s e n d e umfassen müßte , w ä r e schon aus topographischen Gründen unwahrsche in 
lich, d a sich eine offene Hoh l fo rm , w i e sie die „Schwarze W a n d " zu jener Zei t b i lde te , 
kont inu ier l ich und schnell ver fü l l t . D a m i t ist ein größerer Al tersunterschied zwischen A2 
und A l auszuschl ießen. 

Zur Zeit ist noch nicht abzusehen, ob h ie r l oka l e V e r ä n d e r u n g e n in der Gas t ropoden-
fauna s t ra t igraphische Zonierungen größeren Ausmaßes vor täuschen oder ob m a n in ge
wissen süddeutschen Gebieten mit e inem früheren Ver schwinden von Discus ruderatus 
rechnen m u ß , a l s es LOZEK für die C S S R festgestel l t hat . 

In de r Schneckenfauna des Abschnit tes A 2 sind z w e i A r t e n ausgesprochen d o m i n a n t : 
Discus ruderatus und die Schl ießmundschnecke Clausilia dubia. D ie le tz tere A r t dürfte in 
großer Z a h l die Felsen der „Schwarzen W a n d " besiedelt haben . 

Im Ar tenbes t and fä l l t eine größere Z a h l xero- und the rmoph i l e r und meis t offenes 
Ge lände bevorzugender Formen auf. H i e r h e r gehören Cochlicopa lubricella, Abida fru-



Tabelle 6 

Euerwanger Bühl. Gastropodenfauna der Komplexe A und R 

K o m p 1 e x A K o m p l e x R 
Euerwanger Bühl A 2 A 1 R VII R VI R V R IV R III R II R I 

1. Wald 
! Acanthinula aculeata 1 — 1 6 13 11 
! Aegopinella pura — 2 — 1 — 17 16 2 — 
! Cochlodina laminata 2 — — — — — — — — 
° Discus ruderatus ca. 200 10 102 215 226 627 520 87 SS 
! Ena obscura 5 2 — — 3 22 18 — — 
! Helicodonta obvoluta 4 3 — — — — — — — 
! Isognomostoma isognom. — 3 — — — — — — — 
! Monachoides incarnata 1 3 — — — 1 — — — 
° Vertigo pusilla — — — 1 7 6 5 — — 

ca. 213 23 102 218 242 686 570 89 88 
(37,0 % ) (21,1 % ) (25,7 Vo) (42,4 % ) (39,1 %>) (41,5 o/o) (34,1 o/o) (56,3 o/o) (72,7 o/o) 

2. Wald, Gebüsch, Waldsteppe und offene mehr oder weni; ;er feuchte Stando •te 
! Aegopinella nitens/minor 20 8 — — — 54 23 15 12 
° Bradybaena jruticum 13 6 2 5 6 4 4 — 1 
! Cepaea hortensis — — — — — 1 1 — — 
! Discus rotundatus 4 10 — — — 2 2 — 1 
° Helicigona arbustorum — — 1 1 2 1 2 1 1 
! Limax cinereoniger 8 12 — 3 20 13 21 7 — 
° Vitrea crystallina — — — — — — 10 — — 

45 36 3 9 28 75 63 23 15 
(7,8 % ) (33,0 °/o) (0,7 % ) (1,7 0/o) (4,5 o/o) (4,5 o/o) (3,8 o/o) (14,6 o/o) (12,4 o/o) 

3. Steppe und Felssteppe 
0 Abida frumentum 4 2 6 4 5 14 22 1 — 
* Cecilioides acicula — — — — — 1 — — — 
0 Chondrula tridens 1 — 2 5 1 3 2 — — 
* Helicella obvia 1 — — — — — — — — 
* Zebrina detrita 2 — — — — 2 1 — — 

8 2 8 9 6 20 25 1 
(1,4 °/o) (1,9 o/o) ( 2 , 2 % ) ( 1 , 7 % ) ( 1 , 0 % ) ( 1 , 2 % ) ( 1 , 5 % ) ( 0 , 6 % ) 



4. Offenes Gelände 
° Euomphalia strigella 6 10 — 2 9 22 24 
° Pupilla muscorum — — 1 — — — — 
0 Truncatellina cylindrica — — — 5 2 
° Vallonia costata 24 1 101 80 94 225 227 
° Vallonia excentrica — — — 1 — 1 2 
0 Vallonia pulchella — — 3 — 2 6 5 
° Vertigo pygmaea — — 3 — 2 2 — 

30 11 108 88 109 257 259 8 5 
(5,2 % ) (10,1 %>) (27,2 °/o) (17,1 % ) (17,6 %>) (15,5 %>) (15,5 % ) (5,1 % ) (4,1 % ) 

5. Offenes und bewaldetes Gelände (trocken) 
° Cochlicopa lubricella 21 1 3 10 16 45 36 1 1 ° Cochlicopa lubricella 

(3,7 %>) (0,9 °/o) (0,7 • / • ) (1,9 Vi ) (2,6 °/o) (2,7 o/o) (2,0 % ) (0,6 % ) (0,8 % ) 

6. Offenes und bewaldetes Gelände (mäßig feucht) 
0 Abida secale — — — 1 — 3 — — — 
° Clausilia dubia ca. 200 17 115 93 119 264 224 33 3 
0 Euconulus fulvus 1 — — 3 2 9 5 — — 
! Helicigona lapicida 1 1 — — — — — — 
° Limacidae (kleine Arten) 8 2 40 65 44 ' 112 — 1 
0 Nesovitrea hammonis 26 — 7 3 17 63 44 1 6 
0 Punctum pygmaeum 1 — 4 4 5 5 5 — — 
° Trichia hispida 2 — — 2 4 3 2 — 1 
° Vitrea contracta 6 16 3 1 5 101 252 2 1 
° Vitrina pellucida 1 — — — 1 6 3 — — 

246 36 169 172 197 529 647 36 12 
(42,8 % ) (33,0 % ) (42,5 % ) (33,4 »/o) (31,9 »/») (32,0 % ) (38,6 % ) (22,8 % ) (10,0 % ) 

7. Offenes und bewaldetes Gelände (feucht) 
! Carychium tridentatum — — — 5 4 14 8 — — 
° Succinea oblonga — — 1 — — — — — — 
0 Nesovitrea petronella 12 — 2 — — — — — 

12 3 5 4 14 8 — — 
(2,1 %>) (0,7 o/o) (1,0 »/o) (0,7 °/o) (0,8 % ) (0,5 % ) 

8. Sehr feuchte bis nasse Standorte 
° Carychium minimum — — 1 4 16 28 68 — — ° Carychium minimum 

(0,3 • / • ) (0,8 o/o) (2,6 % ) ( 1 , 7 % ) (4,0 % ) 

Individuenzahl ( = 100 °/o) 575 109 397 515 618 1654 1676 158 121 
Artenzahl 27 18 18 24 25 34 31 12 13 
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mentum, Chondrula tridens, Vitrea contractu u n d Euomphalia strigella. Daneben finden 
sich Waldschnecken, d ie durch eine Re ihe w e n i g anspruchsvol le r Ar ten w i e Acanthinula 
aculeata, Discus rotundatus,Cochlodina laminata,Ena obscura, Limax cinereoniger, Aego
pinella sp. u n d Monachoides incarnata ve r t re ten sind. Eine ausgesprochen w ä r m e l i e b e n d e , 
südliche W a l d a r t ist Helicodonta obvoluta. 

Das A r t e n s p e k t r u m weis t auf einen r e l a t i v trockenen, mi t freien Flächen durchsetzten 
W a l d b i o t o p hin, in dem sowohl die offenes G e l ä n d e bevorzugenden Ar ten a l s auch die 
W a l d f o r m e n ausreichende Lebensbedingungen vor fanden . 

Problemat isch ist das V o r k o m m e n einiger A r t e n , d ie offenbar erst im späten H o l o z ä n 
feste Bes tand te i l e der mi t te leuropäischen M a l a k o f a u n a g e w o r d e n sind und die in a l t ho lo -
zänen Sed imenten bisher noch nicht mi t Sicherhei t nachgewiesen w e r d e n konnten . In erster 
L in ie g i l t dies für die m e d i t e r r a n e A r t Zebrina detrita, abe r auch für die i m wei tes ten 
S inne pontische Helicella obvia. Nach LOZEK ( 1 9 6 4 ) t re ten diese beiden xe ro the rmen 
Schnecken in M i t t e l e u r o p a frühestens im J u n g h o l o z ä n auf, so d a ß ihr V o r k o m m e n in den 
a l tho lozänen A b l a g e r u n g e n des E u e r w a n g e r Bühls auf nacht rägl iche Ve r l age rung von Ge
häusen in t iefere Schichten zurückgeführ t w e r d e n müßte . W e n n diese Mögl i chke i t auch 
durchaus besteht, so finden w i r doch andererse i t s in H ö h l e n a b l a g e r u n g e n im Gebie t der 
Schwäbischen A l b , d ie borea len Al t e r s sind (Fa lkens te in bei Th ie rga r t en , HAESSLEIN 1952 ; 
Burghöhle bei Dietfurt , R Ä H L E unveröff . ) , m i t Truncatellina callicratis und Jaminia qua-
dridens m e d i t e r r a n e Faunene lemente in der süddeutschen F a u n a vor , die v ie l anspruchs
vo l l e r s ind a l s d ie obengenannten Ar ten und d ie heute in Deutschland übe rhaup t nicht 
mehr oder nur noch an W ä r m e i n s e l n v o r k o m m e n . A l l e diese Befunde könnten Ind iz i en 
für einen offenbar sehr w a r m e n und trockenen, w e n n auch n u r ku rzen Kl imaabschn i t t im 
Borea l sein. Für diese Ansicht spricht auch die Tatsache, d a ß Zebrina detrita a m Euer
w a n g e r Bühl nicht nur in K o m p l e x A, sondern auch inne rha lb des g le ichal t r igen Kom
plexes R auf t r i t t (s. S. 1 7 3 ) . 

Neben der Anwesenhe i t besonders w ä r m e l i e b e n d e r Formen ist für A2 das r e l a t i v zah l 
reiche Auf t re ten der heute nordeuropäisch-sibir ischen A r t Nesovitrea petronella besonders 
beachtenswert . Nesovitrea petronella ha t sich im L a u f e des H o l o z ä n s aus den N i e d e r u n g e n 
M i t t e l e u r o p a s in die höheren L a g e n der A l p e n u n d die Gip fe l l agen der M i t t e l g e b i r g e zu
rückgezogen u n d ist heute in unserem Gebiet ein ausgesprochen boreoalpines Faunene le 
ment . H i e r l ä ß t sich eine P a r a l l e l e zur Verbrei tungsgeschichte von Discus ruderatus auf
zeigen, e iner Ar t , d ie im heu t igen M i t t e l e u r o p a ebenfal ls ein borea lp ines Faunene lement 
dars te l l t , im A l t h o l o z ä n M i t t e l e u r o p a s jedoch ein geschlossenes Verb re i tungsa rea l besaß, 
das erst im Laufe des H o l o z ä n s durch k l imat i sche V e r ä n d e r u n g e n dis jungier t w u r d e 
( A N T 1 9 6 5 ) . 

Die Gas t ropodenfauna von A l zeigt gegenüber der jenigen von A2 trotz e iner g e w i s 
sen Ähnl ichke i t in den Mol luskenspek t r en (Abb . 3) e inige m a r k a n t e Unterschiede: 

1. Die sibirische W a l d a r t Discus ruderatus u n d der subat lant ische Discus rotundatus s ind 
gleichhäufig. Eine ausgesprochene D o m i n a n z der ersteren ist nicht festzustellen. 

2. U n t e r den W a l d a r t e n befinden sich in A l mi t Isognomostoma isognomostoma e ine aus
gesprochen h y g r o p h i l e Fo rm. 

3. Das q u a n t i t a t i v e V e r h ä l t n i s der beiden ökologischen Grupp ie rungen — W a l d f o r m e n 
einerseits u n d Formen, d ie offenes Ge lände bevorzugen andererse i t s — hat sich erheb
lich verschoben. Der An te i l der W a l d a r t e n s te igt von nicht g a n z XU in A 2 auf Vs in A l 
an , w ä h r e n d der An te i l de r offenes Ge lände bevorzugenden Ar t en von lU au f ca . Ve 
des Ar tenbes tandes zurückgeht (Abb. 3 ) . Besonders deutl ich w i r d der Unterschied dann , 
w e n n m a n die w ä r m e - u n d feucht igkei ts l iebenden H o l o z ä n - A r t e n den mehr oder w e n i 
ger indifferenten Formen gegenübers te l l t w i e das in Abb . 5 ge t an w u r d e . A u f erstere 
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en t fa l len in A l 42 ,7 %> der ausgezäh l t en Ind iv iduen (gegenüber 8 °/o in A 2 ) und rund 
50 % der Arten (gegenüber 33,3 °/o in A 2 ) . 

4. Ein le tz ter Unterschied l iegt d a r i n , d a ß in A l med i t e r r ane Faunene lemente , w i e sie in 
A 2 auf t ra ten und deren Zugehör igke i t z u r a l tho lozänen Fauna — w i e oben e r w ä h n t — 
zumindes t für wahrscheinl ich geha l t en w i r d , vö l l ig fehlen (Abb. 5 ) . 

Insgesamt läß t sich aus der Zusammense tzung der M o l l u s k e n f a u n a u n d dem Vergle ich 
mi t derjenigen von Abschni t t A2 auf e ine deutliche Feuch t igke i t szunahme u n d dami t z u 
sammenhängend auf s t ä rke re B e w a l d u n g zur Zeit der A b l a g e r u n g des Abschnittes A l 
schließen. 

Die A n a l y s e der Ho lzkoh len res t e belegt die fo lgenden H o l z a r t e n : Pinus, Quercus, 
Acer, Ulmus, Corylus, Pumoideae, Rhamnus, Betula u n d Salix. S o w o h l in A 2 w i e in A l 
domin ie r t Pinus mit w e i t mehr als 50 °/o ( v g l . Abb. 7 ) . 

K o m p l e x R 

Im hintersten Tei l der „Schwarzen W a n d " wurde im Sommer 1973 e ine Nachg rabung 
mi t Tübinger S tudenten angesetzt . S ie sol l te den H i a t u s zwischen A 2 u n d A l g radue l l 
erfassen helfen und so einer besseren Untersuchung zugäng l i ch machen. In e inem randl ich 
stehengebliebenen Block konnten a l l e r d i n g s nur noch Sed imen te erfaßt w e r d e n , die nach 
i h r e m Faunencharak te r dem Abschnit t A 2 aus Komplex A und tieferen L a g e n entsprechen. 
Dieser Sedimentblock w u r d e , da er ke ine r l e i sedimentologische Unterschiede zeigte , in 
hor izon ta len Lagen von 20 cm Dicke abge t r agen , wobei d ie oberste A b t r a g u n g (ausnahms
weise 30 cm umfassend) a l s R I, die unters te a ls R VI I bezeichnet w u r d e . 

Tabelle 7 
Euerwanger Bühl. Vertebratenfauna im Komplex R (R VII — R 1) 

R VII R VI R V R I V R I I I R II R I 

Amphibia indet. + + + + + + + 
Repti l ia 

Natrix natrix + + + + + + + 
Coronella sp. + + 
Anguis fragilis + + + + + 4-

Mammalia 
Erinaceus europaeus 1 1 
Sorex araneus 1 3 3 3 2 
Sorex minutus 1 3 1 
Crocidura leucodon-

russula 3 4 7 
Talpa europaea 1 2 2 + 21*) 4+14*) 7 1 1 
Clethrionomys 

glareolus 2 8 1 3 % 3 9 % 10 1 1 % 13 1 0 % 1 
Arvicola terrestris 1 3 1 3 3 
Pitymys subterraneus 3 3 % 6 5 % 1 
Microtus arvalis-

agrestis 8 50 82 % 26 7 6 % 59 6 4 % 92 7 0 % 9 6 
Apodemus flavicollis 1 3 5 % 5 1 5 % 18 2 0 % 20 1 5 % 7 2 
Apodemus sylvaticus 2 2 % 
Sciurus vulgaris 1 
Glis glis 1 

1C0 " (i 100 % 100 % 100 % 
(n = 61) (n = 34) (n = 92) ( n = 131) 

*) Humeri juveniler, Maulwürfe s. S. 172. 
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'//AM/AM 

= Waldbewohner 

= Wald- , Gebüsch- und Waldsteppenbewohner 

= Steppen- und Felssteppenbewohner 

= Bewohner von offenem Gelände 

= Bewohner von offenem und bewaldetem Gelände (trocken) 

= Bewohner von offenem und bewaldetem Gelände (mäßig feucht) 

= Bewohner von offenem und bewaldetem Gelände (feucht) 

= Bewohner sehr feuchter bis nasser Standorte. 

Abb. 3 u. 4. Euerwanger Bühl. Molluskenspektren der Komplexe A und R. Dargestellt ist der Anteil 
der verschiedenen ö k o l o g i s c h e n G r u p p i e r u n g e n an der Schneckenfauna, links be
zogen auf die Artenzahl, rechts bezogen auf die Anzahl der Individuen. 

Al 

A2 

m 
m IQ 

27 

I 109 

575 

= Arten, die für feucht-warme Klimaabschnitte bezeichnend sind 

= Arten, die für trockene und warme Klimate bezeichnend sind 
(pontische und mediterrane Arten) 

= Arten, die klimatischen Gegebenheiten gegenüber mehr oder weniger 
indifferent sind. 

Abb. 5 und 6. Euerwanger Bühl. Molluskenspektren der Komplexe A und R. Dargestellt ist der 
Anteil verschiedener b i o s t r a t i g r a p h i s c h e r G r u p p e n an der Schneckenfauna, links 
bezogen auf die Artenzahl, rechts bezogen auf die Anzahl der Individuen. 
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Der Faunenbes t and der e inze lnen Lagen ze ig t , w a s die S ä u g e t i e r e betrifft, k e i n e ge 
richteten V e r ä n d e r u n g e n . W i e d e r u m hande l t es sich u m eine rein holozäne F a u n a , in der 
diesmal auch die le tz te charakter is t ische Art , Sciurus vulgaris, für den E u e r w a n g e r Bühl 
belegt w e r d e n konn te . Die p rozen tua len An te i l e de r mi t t e lg roßen Mäuse lassen sich nicht 
d i rek t mit denen der übr igen K o m p l e x e vergle ichen, d a bei der Nachgrabung das M a t e r i a l 
wei tes tgehend geschlämmt w u r d e , wodurch zah l re iche e inzelne M o l a r e n der M i c r o t i n e n 
erfaßt w u r d e n , so d a ß der An te i l von Microtus arvalis-agrestis deut l ich höher ist a l s in den 
nur oberflächlich aufgesammel ten Proben. 

W ä h r e n d d ie Kle insäuger faunen der oben besprochenen K o m p l e x e in a l l en F ä l l e n auf 
Gewöl le zurückzuführen w a r e n , ist in R V u n d R IV eine Besonderhei t zu beobachten. 
Augenscheinlich w u r d e n in diesen Proben auch T ie rbau ten , näml ich M a u l w u r f s g ä n g e , er
faßt, in denen J u n g t i e r e u m g e k o m m e n sind. A u f f a l l e n d ist d ie große Zahl jugend l icher 
M a u l w u r f - H u m e r i , d ie von Tieren s tammen dürften, d ie den B a u noch nicht ver lassen 
hat ten und hier e r t runken s ind. 

Die Schneckenfaunen a l l e r A b t r a g u n g e n zeichnen sich durch die D o m i n a n z de r a l t -
holozänen L e i t a r t Discus ruderatus aus . S ie s t immen da r in mi t der Fauna A 2 überein 
(Tabel le 6 ) . A u s diesem und aus anderen , we i t e r un ten erör ter ten Gründen ist zu folgern , 
daß es sich bei R u m einen mi t A 2 ungefähr g le icha l t r igen , a l so a l tho lozänen S e d i m e n t 
komplex hande l t . 

Übere ins t immung mit den Schneckenfaunen des Komplexes A besteht im gle ichzei t igen 
Auftreten v o n z w e i ökologischen Gruppierungen , näml ich W a l d a r t e n einerseits u n d S tep 
penbewohner u n d Ar ten des offenen Geländes andererse i t s , wobe i die W o h n p l ä t z e der 
zwei ten Gruppe in erster L i n i e die offenen Ka lk fe l s en gebi ldet haben dürften. D i e I n d i v i 
duenzahlen der zwe i t en Gruppe nehmen zu Gunsten der ersten von unten nach oben ab 
(Abb. 4 ) , w a s mi t der zunehmenden Ver fü l lung der Höh len ru ine in Zusammenhang ste
hen, vie l le icht aber auch die Fo lge einer a l lmäh l i chen Feucht igkei t szunahme sein könn te . 
Von R V I I bis R III b i lden feucht igkei ts l iebende Kleinschnecken (in erster L i n i e C a r y -
chien) eine d r i t t e ökologische Gruppe . Als W o h n p l ä t z e kommen für sie feuchte Felsnischen 
und der Nässe speichernde Graben zwischen den F e l s w ä n d e n a m Hin te rende der „ S c h w a r 
zen W a n d " in F r a g e . 

Die A n a l y s e der Mol lu sken faunen ergibt e ine Gl iederung des Komplexes R in v i e r 
au fe inander fo lgende Zonen ähnl icher ökologischer Gegebenhei ten, welche im fo lgenden 
näher besprochen werden sol len. 

Für R V I I ist das Fehlen w ä r m e - und feucht igkei ts l iebender , also anspruchsvol ler 
H o l o z ä n - A r t e n bezeichnend (Abb . 6 ) . 

Als Beg le i t e r von Discus ruderatus t r i t t w i e in A 2 Nesovitrea petronella auf. S e h r hoch 
ist der An te i l meh r oder w e n i g e r anspruchsvol ler B e w o h n e r offenen Geländes w i e Vertigo 
pygmaea, Pupilla muscorum, Abida frumentum, V a l l o n i e n u n d Chondrula tridens, deren 
Ante i le insgesamt 29,4 °/o der Ind iv iduen u n d 33 ,3 %> der A r t e n ausmachen. Besonders 
zahlreich ist w i e d e r die Ka lk fe l sen l iebende Form Clausilia dubia ver t re ten . 

Aus der Zusammense tzung der M o l l u s k e n f a u n a l ä ß t sich der Schluß ziehen, d a ß R V I I 
früher a ls A 2 abge l age r t w o r d e n ist, in einer Zei t , in der die B e w a l d u n g noch ge r inge r 
w a r und d ie k l imat ischen Bed ingungen insgesamt gesehen noch nicht für die E n t w i c k l u n g 
einer anspruchsvol leren Gas t ropodenfauna ausreichten. 

In R V I u n d R V s t immen d ie Mol lu skenspek t r en so sehr übere in (Abb. 4 u n d 6 ) , daß 
für beide A b t r a g u n g e n g le ichar t ige äußere Bed ingungen bei ih re r Ab lage rung a n g e n o m 
men werden können . 

Discus ruderatus domin ie r t h ier s tärker a ls in R V I I (41,8 b z w . 36,6 °/o der I n d i v i d u e n 
gegenüber 25,5 °/o in R V I I ) . D ie Steppen- und Felss teppenbewohner sowie die Formen 
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des offenen Ge ländes sind e t w a s schwächer ve r t r e t en als in R V I I (18 ,8 bzw. 18,6 °/o der 
Ind iv iduen u n d 25 b z w . 28 % der Ar ten gegenüber 29,4 °/o der I n d i v i d u e n und 33,3 °/o 
der Ar ten in R V I I ) , da für t re ten hier ers tmals e in ige Ar ten auf (Carychium tridentatum, 
Acanthinula aculeata, Ena obscura, Aegopinella pura, Limax cinereoniger), die höhere 
Ansprüche an d ie k l imat i schen Gegebenheiten s te l len als sämtl iche in R V I I ve r t re tenen 
Formen. Ihr A n t e i l an der Gesamt fauna (Abb . 6 ) ist a l l e rd ings noch ger ing (1 ,9 b z w . 
5,3 °/o der I n d i v i d u e n u n d 16,7 b z w . 16,0 °/o der A r t e n ) . Insgesamt l ä ß t sich aber aus den 
Ar ten- und I n d i v i d u e n s p e k t r e n der Mo l lu sken faunen R V I u n d R V auf eine leichte 
Kl imaverbesserung schließen. 

In R IV u n d R III s ind sich die Ar t en - u n d Ind iv iduenspek t ren (Abb . 4 und 6 ) w i e 
derum so ähnl ich, d a ß auch hier eine gemeinsame Besprechung angebrach t erscheint. 

Der An te i l von Discus ruderatus ist u n v e r m i n d e r t hoch ( T a b e l l e 6 ) . Besonders s t a rk 
ver t re ten sind xe ro - und the rmoph i l e Faunene lemente w i e Cochlicopa lubricella, Trun-
catellina cylindrica, Abida frumentum, Abida secale, Chondrula tridens, Vitrea contracta 
und Euomphalia strigella. S ie besi tzen in R IV einen Antei l von fast 1 2 % , in R I I I sogar 
einen solchen von fast 20 °/o der Ind iv iduen . Für r e l a t i v trockene u n d w a r m e Bed ingungen 
zur Zeit der A b l a g e r u n g dieser beiden Schichten spricht auch der außerordent l iche I n d i v i 
duenreichtum, durch den sich R IV und R III auszeichnen. 

Al s besonders bemerkenswer t e Form t r i t t i nne rha lb dieser xe ro therm g e p r ä g t e n 
Schneckengesellschaften w i e d e r d ie med i t e r r ane A r t Zebrina detrita auf, die schon in A b 
schnitt A2 des Komplexes A a l s Begle i te r seiner i m Ar tenbes tand we i tgehend übere ins t im
menden, xe ro the rmen M a l a k o f a u n a nachgewiesen werden konnte . Die P rob lema t ik dieses 
Fundes w u r d e oben schon da rge l eg t . Die Anwesenhe i t dieser A r t in z w e i nebene inander 
l iegenden und vone inande r u n a b h ä n g i g zur A b l a g e r u n g ge lang ten a l tho lozänen S e d i m e n t 
komplexen ist a ls Ind iz dafür zu wer ten , d a ß Zebrina schon i m Al tho lozän wen igs tens 
vorübergehend Bes tand te i l der süddeutschen M o l l u s k e n f a u n a w a r , ehe sie dann i m J u n g -
holozän (mögl icherweise in einer zwei ten E i n w a n d e r u n g s w e l l e ) einen festen P l a t z in un
serer Fauna e innehmen konn te . 

A l s wei te res med i t e r ranes Faunenelement ist in R IV die Nadelschnecke Cecilioides 
acicula ver t re ten . Der N a c h w e i s , d a ß diese F o r m schon im A l t h o l o z ä n Bes tand te i l der 
süddeutschen Schneckenfauna w a r , f ä l l t wegen de r unter i rdischenLebensweise dieser Ar t , 
bei der sie bis 2 m tief in den Un te rg rund e inzudr ingen v e r m a g u n d so leicht in ä l t e r e 
Sedimente ge l angen k a n n , e in ige rmaßen schwer. So gibt es bis j e t z t ke ine sicheren A n g a b e n 
darüber , ab welcher Phase des H o l o z ä n s sie in Mi t t e l eu ropa fest Fuß gefaßt ha t . Auch 
der vor l i egende Fund l äß t diese F rage unbean twor t e t . 

Neben den xe ro - u n d thermophi len Schnecken sind die w ä r m e - u n d feucht igkei ts l ie-
benden H o l o z ä n - A r t e n in R IV u n d R III durch eine ganze R e i h e von Formen ve r t r e t en 
(Carychium tridentatum, Acanthinula aculeata, Ena obscura, Discus rotundatus, Aego
pinella pura, Aegopinella sp., Limax sp., Monachoides incarnata, Cepaea hortensis) und 
erreichen mi t 8,3 b z w . 6,0 % der Ind iv iduen u n d 26,5 bzw. 25,8 °/o der Ar ten einen ähn 
lich s tarken An te i l an der F a u n a w i e in Abschni t t A 2 des F u n d k o m p l e x e s A (Abb . 6 ) . 

Bei e inem Vergle ich der Mol luskenspek t r en de r Komplexe A u n d R (Abb. 3 — 6 ) sind 
Beziehungen zwischen A 2 u n d R IV bzw. R I I I unve rkennba r . Es ist deshalb zu v e r m u 
ten, d aß es sich h ier u m Sed imen te handel t , d ie ungefähr gleiches A l t e r haben u n d d a ß 
beide in einer Phase s t a rker E r w ä r m u n g i n n e r h a l b des A l t h o l o z ä n zur A b l a g e r u n g k a m e n . 

In R II u n d R I, den beiden obersten A b t r a g u n g e n des F u n d k o m p l e x e s R, zeichnen 
sich die Faunen durch besondere Ar ten- und I n d i v i d u e n a r m u t aus (Tabe l l e 6 ) . M i t 55 ,1 °/o 
( R I I ) und 72 ,7 % ( R I) der Ind iv iduen erreicht hier Discus ruderatus einen An te i l a n der 
Gesamtfauna , der die domin ie rende S te l lung dieser Ar t in den übr igen A b t r a g u n g e n des 
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Komplexes R noch beträchtlich übertriff t . A u f f a l l e n d schwach ve r t r e t en sind hier d ie x e r o -

u n d the rmophi len Faunene lemente u n d auch die sonst so häufige Clausilia dubia. H i e r 

macht sich offenbar das Auffül len der Höh len ru ine u n d die d a m i t z u s a m m e n h ä n g e n d e z u 

nehmende Einschränkung der freien Felsflächen, d ie d ie W o h n p l ä t z e dieser Formen b i l d e 

ten, bemerkbar . W ä h r e n d der A n t e i l der xero- u n d thermophi len A r t e n in R III noch fast 

20 °/o der I n d i v i d u e n z a h l betrug, s ind sie in R II u n d R I nur mehr mi t 7 %> b z w . 2,5 °/o 

der Ind iv iduen ver t re ten . Ausgesprochen südliche Ar t en fehlen in R II und R I v o l l 

s tändig . 

Die w ä r m e - u n d feucht igkei ts l iebenden H o l o z ä n a r t e n sind z w a r in R II und R I mi t 

durchschnittlich 13,25 °/o der I n d i v i d u e n z a h l e n m ä ß i g e twas s t ä rke r ver t re ten a l s in den 

übrigen A b t r a g u n g e n des Komplexes R (Abb. 6 ) . S ie werden jedoch nur durch e in ige 

wen ige Ar ten (Aegopinella d iv . sp. Discus rotundatus und Limax sp . ) repräsent ier t , d ie 

da rübe rh inaus zu den anspruchslosesten dieser G r u p p e gehören. 

Die Schneckenfaunen der be iden obersten A b t r a g u n g e n des Komplexes R lassen sich 

vielleicht a m ehesten a ls ve r a rmte u n d anspruchslose W a l d f a u n e n bezeichnen, denen e in ige 

wen ige , an Felsen s iedelnde Formen des offenen Ge ländes beigemischt s ind. Nach der auf 

Grund der A n a l y s e der Gas t ropodenfaunen in R I V und R I I I anzunehmenden s t a r k e n 

E r w ä r m u n g im A l t h o l o z ä n , weisen d ie Faunen aus R II und R I auf feuchtere und k ü h l e r e 

U m w e l t b e d i n g u n g e n in der Folgeze i t h in . 
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Abb. 7. Euerwanger Bühl. Holzkohlendiagramm der Komplexe A und R von F. SCHWEINGRUBER 

erstellt. 

Die A n a l y s e de r Ho lzkoh len res t e (Abb. 7) ze ig t innerha lb der Abfo lge R V I bis R I 

e ine gewisse G l i ede rung . In R V I u n d R V ist Pinus mit mehr a l s 50 °/o ver t re ten . D e r 

Res t w i r d bis auf ger inge Reste von Pumoideae durch Quercus geb i lde t . In R IV bis R I 

t r i t t dagegen Pinus fast ganz zurück , w ä h r e n d nun Quercus mehr a l s 8 0 % erreicht. D a 

neben treten w e i t e r e Formen des Eichenmischwaldes , nämlich Fraxinus, Acer, Ulmus, 

Corylus und Rhamnus. SCHWEINGRUBER stuft diesen oberen Profi labschnit t in das spä t e 

Borea l oder das A t l a n t i k u m ein. Es ist auf fa l lend , d a ß sich die K o m p l e x e R und A , d ie 

sich nach den zoologischen Befunden kor re l ie ren l i eßen , eine so unterschiedliche Z u s a m 

mensetzung in den H o l z k o h l e n aufweisen . Das k a n n bedeuten, d a ß durch Zufä l l i gke i t en 

in diesem Fa l l ein erheblicher Unterschied zwischen Vege ta t ionsb i ld u n d H o l z k o h l e n ü b e r 

l ieferung erscheint. Deswegen m u ß hier verzichtet werden , d ie vor l i egenden Da ten de r 

H o l z k o h l e n a n a l y s e näher zu in te rpre t ie ren . 
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Die Faunen des Euerwanger Bühls und ihre Beziehungen zu anderen süddeutschen 
Faunen aus dem Würm und Altholozän 

D i e F a u n e n k o m p l e x e des E u e r w a n g e r Bühl e r l auben punk tue l l e Einbl icke in die F a u 
nenen twick lung i m J u n g p l e i s t o z ä n u n d besonders i m A l t h o l o z ä n . Die Bedeutung der 
A u f s a m m l u n g e n l i e g t in der Mögl ichke i t , Ergebnisse aus den Untersuchungen an S ä u g e 
t ieren, a n Gas t ropoden, an H o l z k o h l e u n d an menschlichen Kulturhinter lassenschaften auf 
dem H i n t e r g r u n d abso lu te r Da t i e rungen mi te inander z u kor re l i e ren . 

D a s J u n g p l e i s t o z ä n 

D i e Besonderhei t der e indeut ig ka l t ze i t l i chen G e w ö l l e f a u n a aus K o m p l e x H l iegt i m 
Fehlen der beiden L e m m i n g e (Dicrostonyx torquatus u n d Lemmus lemmus). Bevor d ie 
C 1 4 - D a t i e r u n g v o r l a g , w u r d e diese F a u n a versuchsweise mi t einer spä tp le i s tozänen F a u 
nenassozia t ion aus d e r P e t e n y i - H ö h l e i m B ü k k - G e b i r g e ( N O - U n g a r n ) (JÄNOSSY 1960) 
verg l ichen , w o w ä h r e n d der beg innenden W i e d e r e r w ä r m u n g in den L a g e n 5—3 die L e m 
minge früher zurückgehen a ls d ie ande ren ka l t ze i t l i chen Ar ten . Zu dieser Einstufung 
p a ß t e auch das —• w e n n auch äußers t spärl iche — Auf t re ten von Clethrionomys im Euer
w a n g e r Bühl H . D i e C 1 4 - D a t i e r u n g v e r w e i s t aber auf e in wesentl ich höheres A l t e r dieser 
F a u n a . M i t 26 500 J a h r e n BP ist sie inne rha lb des W ü r m - G l a z i a l s zwischen dem Dene-
k a m p - I n t e r s t a d i a l ( e t w a 29 0 0 0 — 3 2 0 0 0 B P ) und d e m Tur sac - In t e r s t ad i a l ( e t w a 22 000 
bis 23 0 0 0 B P ) anzuse tzen . Es l iegen z w a r zahlreiche ka l t ze i t l i che Kle insäuge r faunen aus 
dem le tz ten G l a z i a l in Süddeu t sch land vor , aber d ie fe ins t ra t igraphische Einstufung inner 
h a l b der v i e lg l i ed r igen Abfo lge von S t a d i a l e n und In t e r s t ad i a l en konn te fast nie erfolgen, 
so d a ß w i r zur Zeit noch w e i t d a v o n entfernt sind, e ine de ta i l l i e r t e Kenn tn i s der Faunen 
en tw i ck lung w ä h r e n d des le tz ten G l a z i a l s zu haben. D a s Mikro faunenpro f i l aus den W e i n 
berghöhlen bei M a u e r n ze ig t deutl iche langf r i s t ige Häuf igke i t s s chwankungen für die L e m 
minge (v . KOENIGSWALD, MÜLLER-BECK & PRESSMAR 1 9 7 4 ) . H i e r k a n n a l l e rd ings das 
M i n i m u m von Dicrostonyx in Schicht D zeitl ich mi t d e m D e n e k a m p - I n t e r s t a d i a l in V e r 
b i n d u n g gebracht w e r d e n , d a eine C 1 4 - D a t i e r u n g mi t 28 265 ± 325 B P (Gr N - 6 0 9 5 ) 
vo r l i eg t . Dami t ist d iese F a u n a ä l t e r a l s der K o m p l e x H v o m E u e r w a n g e r Bühl . D a es sich 
im K o m p l e x H aber u m eine unausgewogene Fauna h a n d e l t , der nicht nur die L e m m i n g e , 
sondern auch a l l e In sek t ivo ren fehlen, w o l l e n w i r diese F a u n a wede r zu ökologischen noch 
fe ins t ra t igraphischen In te rpre ta t ionen heranziehen, ehe nicht we i t e re Faunen in diesen 
spez ie l l en Ze i t r aum eingestuft w e r d e n können . 

Zwischen dem ka l t ze i t l i chen K o m p l e x H und d e m berei ts a l t ho lozänen Komplex F 
l i eg t der Hochs tand der Vereisung s o w i e das schr i t tweise Zurückweichen der Gletscher. 
Faunis t isch ist d ie Ze i t des Hochs tandes der Gletscher n u r ungenügend belegt . Erst m i t 
d e m A b k l i n g e n der Vere i sung w i r d d ie F a u n e n d o k u m e n t a t i o n w i e d e r besser. N u r e ine 
Phase der sicher m e h r g l i e d r i g e n Faunenabfo lge ist in der K l e i n s ä u g e r f a u n a hinreichend 
belegt . Es ist d ie bere i t s v o n K O K E N 1909 beschriebene „obere Nagerschicht" . Diese F a u 
nenassoz ia t ion ist durch eine D o m i n a n z von Dicrostonyx mi t e t w a 50 % der N a g e t i e r e 
gekennzeichnet . K O K E N h a t dieses N i v e a u außer a m Sirgenste in auch an der Kle inen 
Scheuer a m Hohlens te in i m Lone ta l untersucht. N a c h g r a b u n g e n in der Kle inen Scheuer 
( H A H N & KOENIGSWALD i m Druck) ermöglichten eine Einstufung dieser le tz ten D o m i n a n z 
von Dicrostonyx in d i e ä l tes te D r y a s z e i t durch eine C 1 4 - D a t i e r u n g m i t 13 252 ± 98 B P 
( H 4 1 8 3 - 3418) . N a c h dieser Phase geh t der An te i l v o n Dicrostonyx schnell zurück u n d 
die ho lozänen Ar t en t re ten in den V o r d e r g r u n d (v. KOENIGSWALD & T A U T E 1974) . 

D a s A l t h o l o z ä n 

Ü b e r den Ze i tpunk t , w a n n die ho lozän gep räg te F a u n a nach Süddeutsch land e inge
w a n d e r t ist und d i e ka l tze i t l i chen A r t e n v e r d r ä n g t ha t , gibt es noch k e i n e genauen U n -
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tersuchungen. In A n a l o g i e zu den Verhä l tn i s sen in Norddeu t sch land w u r d e angenommen, 
d a ß die wa rmze i t l i che F a u n a erst nach d e m Ende der j ünge ren Dryasze i t , d e m letzten 
Käl te rückschlag des P le i s tozäns , aufget re ten ist . Nach der nordwes teuropä ischen Gliede
rung (TAUBER 1970) l iegt das Ende der j ünge ren D r y a s z e i t bei 10 200 B P . In d iesem Zu
s a m m e n h a n g ist bedeutsam, d a ß in den K o m p l e x e n F, E u n d D v o m E u e r w a n g e r Bühl , 
deren absolu te Da t i e rungen in die erste ( ä l t e r e ) Häl f te des 10. J a h r t a u s e n d s B P verweisen 
(s. Abb . 8 ) , der Faunenaus tausch berei ts abgeschlossen ist. Es w ä r e nun sicher v o r e i l i g , an
zunehmen, d a ß sich die gesamte Umschichtung der F a u n a in den dazwischen l iegenden 
500 J a h r e n vo l l zogen hä t t e . Diese Zeit erscheint für eine so wesentl iche U m w a n d l u n g zu 
k u r z . D a h e r ergibt sich d ie F rage , ob diese h o l o z ä n gep räg te F a u n a nicht schon früher, 
e t w a in der der jüngeren D r y a s z e i t vo rausgehenden W ä r m e s c h w a n k u n g , d e m ebenfal ls 
z u m P le i s tozän gehörenden Al l e röd , e i n g e w a n d e r t ist. Diese F rage kann z w a r a m M a t e 
r i a l des E u e r w a n g e r Bühls nicht entschieden w e r d e n , es gibt aber Argumen te , d ie einen so 
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Abb. 8. Euerwanger Bühl. Die C 1 4 -Datierungen (Mittelwert und statistischer Fehler von ± 2 a = 95 °/o 
Wahrscheinlichkeit) der altholozänen Faunenkomplexe und die Abgrenzung für die Pollenzonen 
des Spät- und Postglazials in Nordwesteuropa (nach TAUBER 1970). Die Faunenkomplexe wurden 
durch Holzkohle im Institut für Umweltphysik der Universität Heidelberg datiert. 

A 2 ( H 4047 — 3192) 8760 ±110 BP C (H 3605 — 2777) 9225 ± 110 BP 
B (H 3604 — 2 7 5 1 ) 9190 ± 90 D (H 3602 — 2758) 9760 ± 90 
C (H 3605 — 2760) 9390 ± 190 E (H 3603 — 2759) 9790 ± 100 

Die nachträgliche Datierung des Komplexes H erfolgte mit Kollagen aus Kleinsäugerknochen 
(H 4278 - 3525) 26500 ± 800 BP. 
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frühen Faunenaus tausch wahrschein l ich machen. D a s A l l e r ö d konn te in den Faunen S ü d 
deutschlands noch n i r g e n d w o sicher e r k a n n t w e r d e n , aus dem R h e i n l a n d aber , w o dieser 
Zeitabschnit t in Profi len durch d i e Einschal tung des Laacher Bimstuffes m a r k i e r t ist, ist 
z . B . das Reh — eine der für h o l o z ä n e Faunen typischen Formen — i m A l l e r ö d sicher be
legt ( z . B. in Ochtendung im N e u w i e d e r Becken [BOEKER et a l . 1 9 7 2 ] ) . Es besteht d a h e r 
ke in Grund d a r a n zu zwei fe ln , d a ß das R e h zu dieser Zeit auch in Süddeutsch land v e r 
brei te t w a r . Der d e m A l l e r ö d fo lgende Käl te rückschlag (die j ünge re D r y a s z e i t ) ist z w a r 
in Norddeu t sch land durch Ren t i e r f aunen und den R ü c k g a n g der W a l d v e g e t a t i o n gekenn 
zeichnet, in den Pol lenprof i len Süddeutsch lands t r i t t diese Kl imaverschlechterung a u ß e r 
h a l b der Gebirge jedoch k a u m in Erscheinung (GRUNBACH 1 9 6 1 , GÖTTLICH 1 9 6 0 , L A N G 
1 9 6 2 ) . Daher erscheint es möglich, d a ß hier der Faunenaus tausch berei ts im A l l e r ö d be
gonnen ha t u n d durch die j ü n g e r e D r y a s z e i t — i m Gegensa tz zu Norddeu t sch land — 
nicht mehr wesent l ich beeinflußt w o rd en ist. U n t e r diesen Vorausse tzungen v e r w u n d e r t 
es nicht, d aß im frühen Präborea l berei ts eine re ine H o l o z ä n - F a u n a a m Eue rwange r Büh l 
belegt ist. 

Die Funde v o m E u e r w a n g e r Büh l er lauben es, besser a ls dies bisher möglich w a r , d ie 
Faunen des H o l o z ä n s von denen des späten P le i s tozäns abzugrenzen u n d innerha lb des 
H o l o z ä n s jene des A l t h o l o z ä n s gegenüber jüngeren zu charak te r i s ie ren . 

Die holozäne K l e i n s ä u g e r f a u n a unterscheidet sich in Süddeu t sch land von denen des 
Ple is tozäns einerseits dadurch, d a ß Clethrionomys u n d Apodemus e inen sehr beträchtl ichen 
An te i l an der N a g e r f a u n a stel len. D ie beiden Ar t en k o m m e n in ka l t ze i t l i chen Faunen nur 
sporadisch vor . Andere rse i t s ist d a s W i e d e r e i n w a n d e r n der In t e rg l az i a l fo rmen Crocidura 
u n d Sciurus vulgaris kennzeichnend für die W i e d e r e r w ä r m u n g nach dem letz ten G l a z i a l . 
Fü r d ie ä l teren Abschni t te i n n e r h a l b des H o l o z ä n s s ind e inige A r t e n kennzeichnend, d ie 
heute in der süddeutschen F a u n a übe rhaup t fehlen oder nur eine sehr un tergeordnete R o l l e 
spie len. Es sind v o r a l l e m : Pitymys subterraneus, Microtus oeconomus, Sicista betulina u n d 
Cricetus. W ä h r e n d Pitymys subterraneus sich erst i m P o s t g l a z i a l ausgebre i te t ha t , s ind d ie 
ande ren Ar ten berei ts Bes tand te i l e der ka l tze i t l i chen K le in säuge r f auna . Pitymys ist in den 
a l tho lozänen Faunen mit g roßer R e g e l m ä ß i g k e i t anzutreffen. A m E u e r w a n g e r Bühl ist 
diese A r t in fast j e d e m K o m p l e x belegt . Auch in U n g a r n konnte JÄNOSSY 1 9 6 0 ein V o r 
d r ingen von Pitymys im A l t h o l o z ä n nachweisen. R e z e n t ist Pitymys in Süddeutsch land 
nur sporadisch ve r t re ten . 

V o n den genann ten Ar ten ist Cricetus im K o m p l e x B u n d d a m i t für das P r ä b o r e a l 
belegt . Ein we i t e r e r Beleg für das A l t h o l o z ä n in B a y e r n s t ammt aus der Spa l t en fü l lung 
Be izhe im im Ries (BOLTEN 1 9 7 1 ) . Im Meso l i t h ikum ist Cricetus in Süddeu t sch land u n d in 
der Schweiz mehrfach nachgewiesen w o r d e n (z . B. TOBIEN 1 9 3 8 / 3 9 , SCHMID 1 9 6 4 ) . Diese 

Ausbre i tung ha t auch Ost f rankre ich eingeschlossen (CHALINE 1 9 7 3 ) . D ie Einführung des 
Ackerbaues im N e o l i t h i k u m h a t durch die Schaffung von Kul tu r s teppen eine erneute A u s 
bre i tung des H a m s t e r s begünst ig t , nachdem sich diese A r t — wahrscheinl ich durch d ie 
immer dichter w e r d e n d e B e w a l d u n g — zunächst zurückgezogen ha t t e . Die heut ige V e r 
bre i tung umfaßt in Süddeu t sch land u n d besonders in der Schweiz ke ineswegs mehr das im 
A l t h o l o z ä n e ingenommene A r e a l . Recht r ege lmäß ig w i r d auch Microtus oeconomus, d ie 
nordische Sumpfmaus , in den F a u n e n des A l tho lozäns in Süddeu t sch land angetroffen. 
A l l e r d i n g s ist i h r q u a n t i t a t i v e r A n t e i l an der N a g e r f a u n a wesent l ich ger inger a ls in den 
kal tze i t l i chen Faunen . D a ß diese A r t a m E u e r w a n g e r Bühl fehlt , e r k l ä r t sich aus der 
l o k a l e n H ö h e n l a g e der Funds te l le in e inem Kars tgebie t , das zumindes t w ä h r e n d g e m ä ß i g 
ter Kl ima-Abschn i t t e recht t rocken ist . H i e r dürf te d ie feucht igkei ts l iebende Sumpfmaus 
k a u m einen geeigneten Biotop gefunden haben. Diese A r t k o m m t heute in Süddeutsch land 
nicht mehr vor . Schließl ich ist noch Sicista betulina, d ie B i r k e n m a u s , a l s Bestandte i l a l t -
ho lozäner Faunen zu nennen. D a ß diese A r t so selten gefunden w u r d e , ha t wahrscheinl ich 

12 Eiszeitalter u. Gegenwart 
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H F C A 2 A i R 

Abb. 9. Euerwanger Bühl. Klimabedingte Verschiebung in den prozentualen Anteilen der mittel
großen Nager in den Komplexen H (Jungpleistozän), sowie F, C, A 2, A 1 und R (Altholozän). 

1 Clethrionomys glareolus 5 Microtus arvalis-agrestis 
2 Pitymys subterraneus 6 Microtus gregalis 
3 Apodemus flavicollis 7 Microtus oeconomus 
4 Apodemus sylvaticus 

sammeltechnische Gründe . In der Burghöh le v o n Dietfurt bei S i g m a r i n g e n konn te genü
gend M a t e r i a l der a l tho lozänen Schicht 12 a geschlämmt werden , u n d die Ausbeute e rgab 
zahl re iche Sz'czsta-Reste. Der genaue Ze i tpunk t , w a n n sich das Verbre i tungsgebie t dieser 
A r t e n reduz ie r t ha t , ist bisher sehr ungenügend bekann t , da bei den archäologischen Gra
bungen, d ie j ünge re Per ioden a ls das M e s o l i t h i k u m betreffen, auf Kle insäuger n u r unzu
reichend geachtet w i r d . Ebenso ist der Ze i tpunk t der Ausbre i tung gewisser Ar t en a l s Ku l 
turnachfolger ( z . B . Epimys rattus, Mus musculus u n d Cricetus) nicht de ta i l i e r t bekann t . 
Das Verschwinden der obengenannten Ar t en steht mögl icherweise mi t der s ta rken Zunah 
m e der B e w a l d u n g im A t l a n t i k u m in Ve rb indung . 

Un te rgeo rdne te K l i m a s c h w a n k u n g e n , d ie ke inen Faunenaus tausch bewi rken , machen 
sich in der K le in säuge r f auna nur dort bemerkba r , w o sich wich t ige Verbre i tungsgrenzen 
über das Gebiet verschieben. So zeichnet sich das A t l a n t i k u m in Norddeu t sch land durch 
das ku rz f r i s t ige Auf t re ten zahl re icher südlicher Ar t en , in der K l e i n f a u n a besonders Croci-
dura, ab (z . B . in Pisede; PETERS, HEINRICH, BEURTON & J Ä G E R 1 9 7 2 ) . In Süddeutsch land 
e rwe i t e r t diese Kl imaverbesse rung den Faunenbes tand nicht u n d l ä ß t sich daher wen ige r 
leicht nachweisen. 

Die ho lozäne Faunenfo lge v o m E u e r w a n g e r Bühl ze ig t in der K l e i n s ä u g e r f a u n a keine 
t ie fgre i fende V e r ä n d e r u n g . Es ze ig t sich z w a r eine D o m i n a n z v o n Clethrionomys in den 
ä l t e ren K o m p l e x e n (Abb. 9 ) , d ie l a n g s a m — even tue l l entsprechend der zunehmenden Be
w a l d u n g — abgebau t w i r d , abe r diese Ä n d e r u n g e n sind nicht sehr au f fä l l ig u n d bisher 
noch nicht durch we i t e re Profi le a l s a l l g e m e i n e r En twick lungs t rend gesichert. 

Dieser sehr einheit l ichen S ä u g e t i e r f a u n a steht in der Gas t ropodenfauna eine sehr deut
liche Verschiebung zwischen den K o m p l e x e n R u n d A 2 einerseits und A l andererse i t s 
gegenüber . In R und A 2 l iegen typische Discus ruderatus-Yaunen vor , w i e sie in S ü d 
deutschland recht verbre i te t s ind (DEHM 1967 , e ine Ergänzung BOLTEN 1971) . Besonders 
bemerkenswer t erscheint in d iesem Zusammenhang die Vergesel lschaftung der beiden 
s ibiro-asia t ischen W a l d a r t e n Discus ruderatus u n d Nesovitrea petronella. Ein solches ge-
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meinsames V o r k o m m e n der be iden Ar t en ist für e ine Reihe bisher b e k a n n t e r süddeutscher 
Discus ruderatus- Faunen be leg t (HUCKRIEDE 1 9 6 5 , DEHM 1 9 6 7 ) . N e b e n Discus ruderatus 
ist Nesovitrea petronella offenbar eine zwei te , i m Al tho lozän Süddeu t sch lands noch a l l 
gemein verbre i te te Ar t , d ie sich erst infolge einer einschneidenden K l i m a v e r ä n d e r u n g i m 
mi t t l e ren H o l o z ä n aus den N i e d e r u n g e n in die k ü h l e r e n Gebi rgs lagen zurückgezogen h a t . 

Mögl icherweise ist in A l e in Zurückgehen der a l tho lozänen Discus ruderatus-Fzuna. 
belegt . Da A l jedoch aus verschiedenen Gründen, d ie oben d a r g e l e g t worden sind, nicht 
sehr vie l jünger sein dürfte a l s A 2 , scheint diese Faunenen tw ick lung schon vor dem A t l a n 
t i k u m eingesetzt zu haben, a lso früher , a ls das b isher (LOZEK 1964 , A N T 1965) a n g e n o m 
men w u r d e . A l l e r d i n g s ist es bei Gas t ropodenfaunen , die stets sehr l o k a l e Verhä l tn i s se 
widersp iege ln , i m m e r recht problemat isch , von e iner Fundstel le au f a l lgemeine s t r a t i g r a 
phische Verände rungen zu schließen. 

Wenn durch die F a u n a v o m E u e r w a n g e r Bühl auch eine Re ihe neue r Fragen a u f g e w o r 
fen wurden , d ie sich a n h a n d des vor l i egenden M a t e r i a l s nicht ausre ichend b e a n t w o r t e n 
lassen, so hat dieser F u n d p l a t z dennoch wesent l iche Erkenntnisse über die En twick lung 
der Kle insäuger - u n d Schneckenfauna im J u n g p l e i s t o z ä n und vor a l l e m im Al tho lozän ge 
l iefer t . 
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