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Der Steppeniltis [Mustefa [Putorius] eüersmanm soergeli EHIK) 

in der Niederterrasse der Leine und seine klimageschichtliche 
Bedeutung 

V o n O T T O S I C K E N B E R G , H a n n o v e r 

Mit 2 Abbildungen und 2 Tabellen 

Z u s a m m e n f a s s u n g . Ein aus Kiesen und Sanden der Leine-Niederterrasse gebaggerter 
Schädel eines Steppeniltis (Mustela [PutoriusJ eversmanni soergeli E H I K ) wird zum Anlaß ge
nommen, die stratigraphische und ökologische Aussagekraft dieser Iltis-Art zu überprüfen. M. evers
manni ist in Mitteleuropa bislang mit Sicherheit nur aus verschiedenen Zeitabschnitten des Würm 
bekannt geworden, nie aus älteren oder jüngeren Schichten. In der Gegenwart ist der Lebensraum 
des Steppeniltis ziemlich streng an die Halb- bzw. Kultursteppe und an die Vollsteppe gebunden, 
wobei die wärmeren Teile des eurasiatischen Steppengürtels bevorzugt werden. Auch während des 
Würm kann die Art nicht unter wesentlich anderen Umweltsverhältnissen gelebt haben. Es wird 
daraus gefolgert, daß es auch in den Stadialen nicht nur trocken-kalte, sondern auch trocken
wärmere Phasen gegeben hat. 

S u m m a r y . A skull of Mustela (Putorius) eversmanni soergeli E H I K , discovered by a dredger 
working in gravels and sands of the Lower-Terrace of the River Leine, is used as a test of the 
reliability of this species in stratigraphy, and as an ecological indicator. Up to the present time 
M. eversmanni has been found in Central Europe with certainly only in different periods from 
the Würm Ice-Age and never in stratas older or younger than the Würm. Its present distribution 
is rather clothely tied to the semi- and cultivated steppe-lands and to the true steppes, but above 
all, to the warmer parts of the Eurasian steppe region. In the Würm Ice-Age, the species will not 
have lived in conditions essentially different from these. From this the conclusion has been drawn 
that durings the stadials there were not only dry-cold but also dry-warmer phases. 

Einleitung 

D i e F i r m a „Heidekies K . G . " betreibt bei M e i t z e nördlich v o n H a n n o v e r eine N a ß -
baggerei , in der Kiese und S a n d e der Leine-Nieder te r rasse geförder t werden. D e r B e 
triebsführer, H e r r W A G N E R , ist bedacht, anfa l lendes Knochenmate r i a l aufzusammeln und 
einer wissenschaftlichen Bea rbe i t ung zuzuführen. U n t e r dem B a g g e r g u t des J a h r e s 1 9 6 7 
befand sich auch der Schädel eines Steppenil t is (Mustela [Putorius] eversmanni soergeli 
E H I K ) . H e r r n W A G N E R ist dafür herzlich zu danken , daß er dieses Stück der S a m m l u n g 
des Niedersächsischen Landesamtes für Bodenforschung, H a n n o v e r - B u c h h o l z , f reund
licherweise über l ieß . Das E x e m p l a r trägt die Sammlungsnummer q d 1 5 . Dieser F u n d ist 
der nordwest l ichste seiner A r t in Europa . D i e s rechtfert igt seine Veröffent l ichung. Zu
gleich bie te t sich ein A n l a ß , die klimageschichtliche Bedeutung des Auftre tens von 
M. eversmanni zu untersuchen. 

Diese S tud ie sei dem Al tme i s t e r der deutschen Quar tär forschung, He r rn P r o f . D r . 
P . W O L D S T E D T mi t den a l lerbesten Wünschen gewidmet . 

1. Fundort und Fundlager und Begleitfauna 

Fundor t ist die Kiesgrube der „Heidekies K . G . " bei Mei t ze ( T K 2 5 , N r . 3 4 2 4 , Me l l en 
dorf, R . : 5 3 5 5 0 , H . : 2 6 1 4 0 ) . 
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D a s durch die Kiesförderung ( N a ß b a g g e r e i ) erschlossene Prof i l ist nach L A N G ( 1 9 6 7 ) : 

F l u g - und Dünensande 

Grobsande , nach oben mit te lsandig 

sandige Kiese 

humoser Schluff (an einigen Ste l len , aber nicht übera l l in 
der Umgebung erbohr t , ob im Kiesgrubenbereich v o r h a n 
den daher fragl ich) 

K i e s e (nicht in Förderung, Beschaffenheit und Mäch t ig 
ke i t , daher u n b e k a n n t ) 

Das F luv ia t i l ist eine Ab lage rung der Leine und entspricht ihrer Nieder terrasse ( L A N G 
1 9 6 7 ) . D a die Begle i t fauna über die genauere Altersstel lung innerha lb der Weichse lka l t 
ze i t keine Aussagen erlaubt, e rgeben sich Anha l t spunk te nur aus der Untersuchung v o n 
Tor fba l l en , die gelegentlich zusammen mit den K ie sen gefördert werden . Mögl icherweise 
ents tammen jene dem liegenden Schluffband oder anderswo nicht erbohr ten Tor f l i n sen 
aus irgendeinem Te i l der Schichtfolge, was aber nicht sehr wahrscheinl ich ist, ode r der 
F l u ß ha t im O b e r l a u f äl tere T o r f l a g e r aufgearbei te t und hier sediment ier t . J e nachdem 
ist entweder die ganze Schichtfolge hier sedimentier t . J e nachdem ist en tweder die 
ganze Schichtfolge über dem Schluffband jünger oder nur ein T e i l . N u r im ers tgenannten 
F a l l e kann über das Al te r des Fundlagers verbindl ich ausgesagt werden . Nach der 1 4 C -
Bes t immung ( 1 4 C - L a b o r des Niedersächsischen Landesamtes für Bodenforschung, H a n n o 
ver , D r . G E Y H , H V 1 9 5 2 vom 1 8 . 1. 1 9 6 8 ) ergibt sich für den T o r f ein Al te r von 3 7 1 5 0 
± 1 2 6 0 J a h r e . D e r pol lenanalyt ische Befund e r g a b : „ B P : Pinus, Betula, Picea, N B P : 
Gramineen und Cyperaceen , In te r s t ad ia l ä l ter als B ö l l i n g " ( D r . H . M Ü L L E R , Bundesan 
s ta l t für Bodenforschung) . Entspr ich t der T o r f dem Schluffband, so m u ß das L a g e r v o n 
M. eversmanni j ünger als 37 0 0 0 J a h r e sein. 

D a zu dieser Zei t die Leine un te rha lb von H a n n o v e r nicht, ihren heut igen V e r l a u f n a h m , 
sondern durch die Wie tzeniederung nach N o r d e n abf loß, es aber nicht bekann t ist, w a n n 
die Laufänderung erfolgte — zur Ze i t der Mi t te l te r rassenbi ldung floß sie wie in der 
G e g e n w a r t nach N W — noch w a n n der U m b a u des hydrographischen Systems zum heu
t igen S t and s ta t t fand, muß es offen bleiben, welchen Zei tabschnit t der Weichse lka l tze i t 
die Leine-Nieder ter rasse der Wie tzen iederung ve r t r i t t . Ü b e r das geologische Mindes ta l t e r 
des Fundes können daher ebenfal ls keine Angaben gemacht werden . D a wahrscheinlich 
der Ter rassenkörper zeitlich nicht in das Spätweichsel hineinreicht, ergäbe sich für das 
O b j e k t ein Ze i t ansa tz zwischen rund 3 7 0 0 0 und rund 14 0 0 0 J a h r e n . Al lenfa l l s wä re noch 
zu erwägen, daß das durch den Schädel belegte E x e m p l a r lange nach Abschluß der Sed i 
men ta t ion in den trockenen F lußsanden einen B a u angelegt ha t und in diesem zugrunde 
gegangen sei. D a der lebende S teppeni l t i s aber seine Baue fast nur in festem, t rockenen 
L e h m b o d e n anlegt , dürfte diese Mögl i chke i t ausscheiden. 

D i e Begle i t fauna entspricht in ihrer Zusammense tzung der Tiergesellschaft der Weichsel 
ka l t ze i t , wie sie aus den Nieder te r rassen der Flüsse Nordwestdeutschlands von zah l r e i 
chen Fundstel len her bekann t ist. E i n e genauere Aussage über die zeit l iche und k l i m a 
tische Stel lung der Terrassensedimente er laubt sie a b e r nicht. D a z u m ü ß t e n unsere K e n n t 
nisse über den Fo rmbes t and der ä l t e ren Abschnit te der Weichse lka l tze i t in unserer G e g e n d 
wesentl ich besser als zur Zei t sein. D a ß Unterschiede sich bei zunehmender Erforschung 
des W ü r m - K a l t z e i t - K o m p l e x e s ergeben werden, scheint mir mi t M U S I L ziemlich sicher 
( M U S I L 1 9 6 4 , M U S I L - V A L O C H 1 9 6 6 ) . Keinesfa l l s ergeben sich aber Widersprüche zu e inem 
angenommenen A l t e r , das jünger als 3 7 0 0 0 J a h r e ist. 

H o l o z ä n 1 m 

f 6 — 7 m 

Ple is tozän 4 — 6 m l 0 , 1 m 

1 
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B e g l e i t f a u n a : 

Megaloceros giganteus ( B L U M E N B . ) 
Rangif er tarandus L . 
Bos primigenius B o j . 
Bison prisons (Boj.) 
Mammonteus primigenius ( B L U M E N B . ) 
Coelodonta antiquitatis ( B L U M E N B . ) 
Equus caballus sspec. (un te rmi t t e lg roß) 

OL b 
Abb. 1. Mustela (Putorius) eversmanni soegeli EHIK. Meitze, Niedersachsen, 

a Schädel, Unterseite, b Schädel, Oberseite. Nat. Gr . 

2. D a s F u n d s t ü c k 

D e r Schäde l gehörte einem erwachsenen E x e m p l a r an. E r ist ziemlich vol l s tändig , es 
fehlen nu r die beiden Jochbögen , ferner sämtliche Zähne bis a u f die beiderseit igen le tz 
ten P r a e m o l a r e n und ersten M o l a r e n . D ie F a r b e ist gleichmäßig hel lbraun, die Z ä h n e 
sind schwärzlich. D a Abro l lungs- oder Scheuerspuren ganz fehlen, d a r f eine entsprechende 
K ü r z e ode r überhaupt M a n g e l eines Transpor tweges angenommen werden, was al lerdings 
keine Schlüsse über die We i t e des Transpor tweges des Kadavers zu l äß t . 

W i e aus der Tabe l le en tnommen werden kann , besteht hinsichtlich der Zugehör igke i t 
zur S teppeni l t i s -Gruppe ke in Zwei fe l . D i e B r e i t e der in te rorb i ta len Einschnürung ist 
z w a r ve rhä l tn i smäß ig bedeutend, die betreffenden Wer t e (3 und 4 der Tabe l l e ) ble iben 
aber noch unterha lb der äußersten putorius-Werte. Ebenso entspricht die F o r m der Nasen 
öffnung den bei M. eversmanni anzutreffenden Verhäl tnissen ( 1 1 — 1 3 der T a b e l l e ) . 
Auch in wen ige r entscheidenden M e r k m a l e n erweist sich die Zugehör igke i t als sicher, so 
z. B . in der L ä n g e der Max i l l a r zahn re ihe ( E x p l . M e i t z e : 33 ,2%> der Bas i l a r l änge , M. pu
torius 2 9 . 0 — 3 2 . 9 ) und in der geringen G r ö ß e des M 1 (Brei te des M 1 in */o der L ä n g e der 
M a x i l l a r z a h n r e i h e , Me i t ze : 2 6 . 8 °/o, M. eversmanni 2 6 . 5 — 2 8 . 4 m in einem E x t r e m w e r t 
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3 2 . 0 , M. putorius 2 9 . 5 — 3 4 . 4 % ) . D i e von den ä l te ren Autoren angegebenen Unterschiede 
werden von H E P T N E R ( 1 9 6 4 ) noch ergänzt : M. eversmanni: Mas to idbre i te größer als 
V2 Condy lobasa l l änge , Jochbogenbre i t e größer als Masto idbre i te , P te rygoidfor t sä tze nicht 
oder kaum nach außen gebogen. D a s E x e m p l a r M e i t z e erweist sich auch hierin als e in
deutig zu M. eversmanni gehörig. Bestehen also in dieser Hinsicht ke ine Zweifel an der 
F r a g e der ar t l ichen Zugehör igkei t , so ist die Entscheidung nicht leicht zu treffen, ob das 
S tück ein weibl icher oder männl icher Schädel ist. Z A P F E glaubt ebenso wie seinerzeit 
H E N S E L deutliche Zeichen für sexuellen Dimorphismus feststellen zu können ( 1 9 6 6 ) . N e b e n 
der bedeutenderen G r ö ß e wäre der männliche Schädel durch wei te r ausladende J o c h 
bögen und durch die bedeutendere Hin te rhaup tsbre i t e gekennzeichnet . Sowei t eine B e 
urtei lung bei der Beschädigung gerade dieser Te i l e überhaupt möglich ist, so scheint be im 
E x e m p l a r Me i t ze das H i n t e r h a u p t recht breit auszuladen ( 4 0 m m ) , die Jochbögen dürften 
hingegen nicht sehr s tark ausgebuchtet gewesen sein, auch ist die Gesamtgröße eben nicht 
sehr bedeutend. Wahrscheinl ich, abe r nicht sicher, w a r das E x e m p l a r M e i t z e ein Männchen. 

W ä h r e n d heute außerhalb R u ß l a n d s der S teppeni l t i s nur als U n t e r a r t von M. (P.) 
putorius angesehen wi rd (z . B . E L L E R M A N N und M O R R I S O N - S C O T T 1 9 5 1 ) tri t t H E P T N E R 
sozusagen als Sprecher der russischen Forscher in einer vor ku rzem erschienenen Arbe i t 
( 1 9 6 4 ) mit , wie m i r scheint, guten Gründen morphologischer , ökologischer und zoogeo
graphischer N a t u r für die Be ibeha l tung der ar t l ichen Selbs tändigkei t von M.(P.) evers
manni ein. F ü r die aus dem Auf t re ten des S teppeni l t i s in Mei tze zu ziehenden k l i m a t i 
schen Schlüsse s ind diese P r o b l e m e taxionomischer A r t ohnehin v o n untergeordneter B e 
deutung. T r o t z d e m scheint es angebracht , in a l le r K ü r z e der F rage nachzugehen, ob der 
pleis tozänen F o r m Wes t - und Mi t te leuropas der R a n g einer selbständigen Un te ra r t zu
zugestehen sei. Unterschiede zum rezenten osteuropäischen bzw. ungarischen Steppeni l t is 
g laubt schon S O E R G E L 1 9 1 7 feststellen zu können, er bi l l igt dem pleis tozänen Ver t r e t e r 
unterart l iche Se lbs tändigke i t zu, verzichtet aber a u f eine Namensgebung . Dies besorgt erst 
E H I K 1 9 2 8 , der die F o r m M.(P.) eversmanni soergeli benennt ( N . B . Putorius godoni 
D U B O I S 1 9 1 9 ist nomen nudum, teste K O B Y 1 9 5 1 ) . W e n n die artl iche Selbständigkei t v o n 
M. eversmanni bezwei fe l t wi rd und man der p le is tozänen F o r m dennoch eine gewisse 
Sonders te l lung e inräumen möchte und nicht in ,,M.(P.) putorius eversmanni L E S S . " auf 
gehen läßt , so b l i ebe als mögliche Benennung nur M.(P.) putorius soergeli übrig. N a c h 
S O E R G E L , E H I K U . a. weichen die mit teleuropäischen Steppenil t isse durch ihre bedeutendere 
G r ö ß e und durch die Zweiwurze l igke i t des P 2 v o n den modernen Ver t r e t e rn des F o r m e n 
kreises ab . W a s die G r ö ß e angeht , so weist H E P T N E R aber da rauf hin, daß die in Wes t 
sibirien lebenden Angehör igen „Rieseni l t isse" seien. D a s P r i m i t i v m e r k m a l „Zweiwurze 
l igkei t des P 2 " t r i t t beim Eisze i t -Steppeni l t i s z w a r sehr häufig, abe r nicht durchgehend 
auf . Auch bei dem E x e m p l a r M e i t z e w a r der P 2 nur e inwurzel ig . U m g e k e h r t ist auch bei 
4 0 % der rezenten ungarischen Steppenil t isse der P 2 (noch ?) zweiwurze l ig . Dieses M e r k 
m a l rechtfertigt a lso nicht die Abt rennung einer selbständigen ple is tozänen Un te r a r t , 
ü b e r die S te l lung der ple is tozänen F o r m kann daher endgültig erst entschieden werden, 
wenn Vergleiche auch mi t den rezenten asiatischen V e r w a n d t e n angestel l t wurden, da es 
nicht unmöglich ist, d a ß jene mi t den westsibirischen Il t issen ident ist. D a aber immerh in 
eine gewisse Einhei t l ichkei t der p le is tozänen Popu la t ionen gegeben erscheint, sollte wenig
stens vorläufig die Bezeichnung M.(P.) eversmanni soergeli E H I K beibehal ten werden. 

3 . Z e i t l i c h e s A u f t r e t e n in M i t t e l - u n d W e s t e u r o p a 

Eine befr iedigende A n t w o r t a u f die Frage nach dem zeitlichen Auf t re ten von M.(P.) 
eversmanni soergeli E H I K kann derzei t nicht gefunden werden. D i e Einstufungen, soweit 
sie in der ä l teren L i t e ra tu r vo rgenommen wurden, entsprechen nicht unserem heutigen 
Kenntn iss tande v o n der Fe ins t ra t igraphie des W ü r m . Ausdeutungen ä l terer Berichte sind 
abe r bedenklich, wenn nicht unmöglich. D a z u k o m m e n aber noch Schwier igkei ten grund-
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M a ß t a b e 1 1 e 
T a b e i l e 1 

M. eversmanni soergeli E H I K M. putorius (rez.) 

Meitze Fuchslucken 

s 
n 3 

n. ZAPFE 1966 

9 
n 2 (3) 

n. Z A P F E 1966 

n. S O E R G E L 1917 
bzw. H E N S E L 1887 

n. S O E R G E L 1917 

1 Basilarlänge (VRand F.magn.-
HRand mittl. I-Alv.) 

62.5 63.3 — 
66.2 

58.0 — 
60.0 

57.0 — 
66.3 
n 89 

2 Condylobasallänge 65.5 68.0 — 
71.0 

62.0 — 
65.0 

— 

3 Br . d. postorb. Einschnürung 14.1 12.8 — 
14.4 

11.5 — 
13.0 

14.4 — 
18.2 
n 88 

4 4 in °/o von 1 22.5 18.3 — 
21.1 

18.5 — 
18.7 

23.9 — 
31.2 

5 L. d. Gaumes (HRand mittl. 
I-Alv. — Mitte Choanenrand 

31.4 32.0 — 
33.7 

30.0 — 
40.0 

24.3 — 
33.1 
n 8 9 

6 L. VRand C-Alveole — 
HRand Ml-Alveole 

20.7 20.5 — 
21.1 

19.2 — 
19.6 

— 

7 Kl . Br. d. Pal. 7.3 7.7 — 
8.7 

6.7 — 
7.2 

7.0 — 
8.4 
n 12 

8 Br . über URand For. infraorb. 19.4 20.5 — 
21.2 

18.0 — 
18.7 

18.8 — 
23.3 
n 12 

9 Br . über ARand d. Ml-Alv. 22.5 25.5 — 
25.8 

21.5 — 
22.7 

22.6 — 
25.1 
n 6 

10 Br . über P 4 -Alveole 
(vorn-außen) 

18.3 21.0 — 
21.3 

18.3 — 
20.0 

— 

11 Gr. H. d. Nasenöffnung 7.5 7.7 — 
8.2 

6.8 — 
7.0 

8.0 — 
10.0 
n l 2 

12 Gr. Br. d. Nasenöffnung 8.6 8.4 — 
9.0 

7.0 — 
8.2 

7.6 — 
8.6 

n 12 

13 11 in °/o von 12 91.0 91.1 — 
.2 

85.3 — 
97.1 

102.6 — 
120.6 

14 L . P4 7.2 — — — 
15 Br . Ml 5.6 
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sätzlicher Ar t , welche der genauen Da t ie rung von Funden aus Lössen und Höhlensedi 
menten entgegenstehen (s. u . ) . 

R O H D E N B U R G (briefl. Mi t t . ) ha t in der Lößser ie des Biedensteg-Aufschlusses (s .u . ) einen 
interglazia len B o d e n gefunden. D e m n a c h könnte mi t einer schon r ißzei t l ichen Anwesen
heit des Steppeni l t i s in Mi t t e leuropa gerechnet werden . E ine solche ist aber bislang nicht 
nachgewiesen, sei es, daß das Fehlen des Steppenil t is a u f ihm nicht zusagende Umwel t s 
bedingungen zurückzuführen ist, sei es, d a ß nur Erhal tungslücken vorl iegen. Auch anderen 
O r t s sind präwürmzei t l iche Funde unbekannt , o b w o h l die Ar t seit langem in Osteuropa 
und Asien gelebt haben muß. 

D e r älteste B e l e g s tammt aus dem Oberen T r a v e r t i n I des Profiles Eh r ingsdo r f und 
ist daher in das ausgehende Eem oder in ein sehr frühes W ü r m einzustufen ( K A H L K E 1 9 5 7 / 
5 8 , G U E N T H E R 1 9 5 8 ) . Wei te re Al te r sangaben (auswahlsweise) lauten au f : 

„Mous te r i en" : H ö h l e b . Liesberg ( K O B Y 1 9 5 1 ) 
„ A l t w ü r m " : Sirgenstein ( S O E R G E L 1 9 1 7 ) 

„Aur ignac i en -Magda l en i en" : K o h l e r h ö h l e im Ka l t enb runne r t a l 
( K O B Y 1 9 5 1 ) 

„Spä tau r ignac ien -Frühmagda len ien" : N iko laushöh le bei Ver ingens tad t 
(Hohenzo l l e rn ) ( H E L L E R 1 9 3 6 ) 

„ M a g d a l e n i e n " : Weinberghöh len bei M a u e r n ( H E L L E R 1 9 5 5 ) 
„Hochmagda l en i en" : Hoh le fe l s bei H ü t t e n ( S T E H L I N 1 9 3 3 ) . 

O b w o h l die Al tersdat ierungen durch die äl teren Au to ren vom heutigen S tandpunk t 
aus nur als a l lgemeine Hinweise zu gelten haben, kann doch nicht bezweifel t werden, daß 
die Anwesenhei t des Steppenil t is für verschiedene Zei tabschni t te des W ü r m gesichert er
scheint. E s fäl l t auf, d a ß für keinen F u n d spätmagdalenes A l t e r angegeben wi rd . Auch 
aus kl imatologischen Erwägungen ist sein Rückzug aus den westlichen Tei len seines euro
päischen Areals zu diesem Zei tpunkt ziemlich wahrscheinlich. R e l i k t v o r k o m m e n in Süd
deutschland auch im späten Würm wären nicht unmöglich (Mauern [ ? ] , H E L L E R 1 9 5 5 ) . 
N i ch t zu entscheiden ist beim derzeit igen Kenntn iss tande al lerdings, ob M. eversmanni zu 
wiederhol ten Ma len aus seinen östlichen S tammgebie ten w ä h r e n d ihm zusagender k l ima
tischer Phasen nach M i t t e l - und Wes teu ropa zuwander te ode r ob er, wenn zei tweise auch 
a u f Te i l a rea le beschränkt , während des ganzen Würms , sieht man von dessen E n d 
abschnit te ab, hier gelebt hat , was nicht unwahrscheinlich sein dürfte (s. u . ) . 
Als Ergebn is kann festgehal ten werden: 

a. Gesicherte präwürmzei t l iche V o r k o m m e n sind bis lang nicht bekannt . B i s a u f wei
teres ha t daher M. eversmanni als zeitliche Le i t fo rm des W ü r m im westlichen M i t t e l - und 
Wes teu ropa zu gelten. I m Spä twürm scheint er sich aber aus diesen Gebie ten zurückzu
ziehen, ob auch aus den östlichen Te i len Mit te leuropas sei dahingestel l t (vg l . die gegen
sätzlichen Auffassungen v o n E H I K ( 1 9 2 8 ) und H E P T N E R ( 1 9 6 4 ) . 

b . D a M. eversmanni zumindest im westl ichen Mi t t e l eu ropa und Westeuropa zu wie
derhol ten Malen w ä h r e n d des Würm erscheint, sofern er nicht überhaupt in Te i l a rea len 
dauerndes Faunene lement ist, eignet er sich nicht, ä l tere und jüngere Abschnit te des W ü t m 
zu unterscheiden. 

4 . D i e k l i m a g e s c h i c h t l i c h e B e d e u t u n g u n d die ö k o l o g i s c h e n A n s p r ü c h e 
i n G e g e n w a r t u n d V e r g a n g e n h e i t 

D i e E ignung von fossilen Säugetieren zur Ermi t t lung k l imat ischer Verhäl tnisse braucht 
im e inze lnen nicht dargelegt zu werden, o b w o h l gerade in den letzten J a h r z e h n t e n in 
dieser Hins icht Zweife l geäußer t wurden oder zumindest ihren Res ten nicht die Beach
tung geschenkt wurde, die ihnen zukommt . A u f die grundsätzl ichen, auch heute noch 
gültigen Dar legungen v o n N E H R I N G 1 8 9 0 , S O E R G E L 1 9 1 9 , 1 9 4 0 zuletzt auch von E . J A -
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C O B S H A G E N ( 1 9 6 3 ) da r f verwiesen werden. A u f die besonderen Schwier igkei ten , die sich 
einer E r m i t t l u n g der kl imatischen Zustände gerade bei den wichtigsten Sedimenten des 
jüngeren Q u a r t ä r s , den Lössen und Höh lenab lage rungen entgegenstellen, muß a l lerdings 
mi t a l lem Nachdruck hingewiesen werden. W a s die Lösse angeht, so waren gerade w ä h 
rend den Haup takkumula t ionsphasen die betreffenden Bio tope v o n einer V i e l z a h l v o n 
Steppensäugern bewohnt , die subter ran lebten, en tweder dauernd ode r doch w ä h r e n d der 
ungünstigen Jahresze i t en b z w . des nachts, und dabei durch ihre G r a b - und W ü h l t ä t i g k e i t 
das ungestör te Sedimentwachstum s tark beeinträcht igten, vor a l lem aber die Ske le t t e i l e 
berei ts fossil gewordener Organ i smen dislozier ten (vg l . T a b . S. X ) . Vie le der in W o h n 
bauten lebenden Säuger werden in diesen auch zugrunde gegangen sein. D a sie imstande 
sind, bis zu drei Me te r tiefe B a u e anzulegen (Marmota bobak M Ü L L . ) w i rd sich in diesem 
Fa l l e das Foss i l lager erheblich t iefer befinden, als dem damaligen Lebensbereich a u f der 
Oberf läche entspricht. Wenn fossile Bodenb i ldungen knochenführend sind (ein gleiches gil t 
im übrigen auch von Gas t ropoden) , so liegt der Ve rdach t nahe, d a ß dar in keine zeit l ichen 
und ökologischen Bezüge zum B o d e n zum Ausdruck kommen, sondern daß nach Absch luß 
der Bodenb i ldung , vielleicht sogar zu einem erhebl ich späteren Ze i tpunk t , diese nur den 
Unte r t age -Lebens raum der Sub te r rannen abgegeben hat , besonders wenn bedacht w i rd , 
d a ß einer in tensiven Bodenb i ldung rasch die organischen Inha l te karbonat ischer N a t u t 
zum O p f e r fa l len werden. W e i t e r ist zu beachten, d a ß bekann te rmaßen die L ö ß - E r o s i o n 
— v o n S c h w e m m - und Sol if lukt ions-Lössen ist ohneh in ganz abzusehen — nicht nu r von 
der Oberf läche her angreift, sondern auch in t rased imentär wirksam wi rd . Kondensa t ions 
erscheinungen am Fossi l inhal t sind daher durchaus möglich. Ähnliches gilt von den H ö h 
lensedimenten. D i e H ö h l e n b e w o h n e r i rgendwelcher A r t einschließlich des Menschen wer 
den durch ihren Aufentha l t unvermeidl ich die Schichtfolge spontan und auch nachträgl ich 
verändern (vg l . hierzu auch die Ausführungen v o n H E L L E R 1 9 5 5 ) . N ich t immer werden 
daher Foss i l lager und umgebendes Sediment bei diesen Bildungen eine synchrone E i n h e i t 
bi lden, wobe i im Einze l fa l le oft gar nicht die Mögl ichke i t bestehen wird, die zeit l ichen 
Beziehungen eindeutig zu k lä ren . Feins t ra t igraphische Untersuchungen können daher 
unter diesen Vorausse tzungen nur mi t größter Vors ich t angestellt werden . Nich t unähn
lich ist im übr igen die Lage auch bei f luviati len Ablagerungen m i t ihren mannigfachen 
Umlagerungsvorgängen , al lerdings meist quasisynchroner Ar t . A u f der anderen Se i te 
sprechen aber bes t immte Er fah rungen dafür, d a ß sich sowohl in Lössen wie in H ö h l e n 
gewisse, zeit l iche und ökologische F a u n e n k o m p l e x e ausgliedern lassen, die den E ind ruck 
einer ve rhä l tn i smäßigen Einhei t l ichkei t machen (s. Mode l l 3, S. X ) . Vielfach w i r d aber 
gerade von ökologischer Seite her die N o t w e n d i g k e i t empfunden werden, die im ganzen 
gesehen doch groben K o m p l e x e in ökologische und dami t vielfach auch zeitliche Abfo lgen 
aufzugl iedern; die oben dargelegten Verhäl tn isse setzen dem aber eine natürliche G r e n z e , 
die nach den derzei t gegebenen methodischen Bedingungen nicht durchbrochen werden 
kann . 

D a s besagt aber nicht, daß F o r m e n , denen an und für sich ein ökologischer L e i t w e r t 
zukommt , durch diese Umstände entwer te t würden . N u r der genaue Zei tpunkt , w a n n die 
durch die L e i t f o r m angezeigten K l imave rhä l t n i s s e geherrscht haben , l äß t sich vielfach 
nicht feststellen. I m schlimmsten Fa l l e b le ibt nur die Aussage übr ig , zu „ i rgende inem" 
Ze i tpunk t müssen während der Ablagerung eines Sedimentkörpers ode r mindestens in 
engerer zei t l icher Nachbarschaft zu diesem V o r g a n g e Kl imabed ingungen geherrscht ha 
ben, welche den ökologischen Ansprüchen der betreffenden A r t oder U n t e r a r t genügt 
haben. 

U m das ökologische Ve rha l t en des S teppeni l t i s festzustellen, eröffnen sich die auch 
sonst üblichen Wege , nämlich Beobach tung der gegenwärt igen Lebensweise sowie die E r 
mi t t lung der l i thofazie l len und biofazie l len „ U m w e l t " bei Foss i lvo rkommen . E r g e b e n 
sich auffa l lende Verschiedenheiten zwischen den beiden Befunden, dann erscheint der 
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Verdach t begründet , die fossile F o r m stelle auch bei art l icher I den t i t ä t eine aus der G e 
genwar t unbekann te Un te r a r t oder Rasse mi t e inem abweichenden ökologischen V e r 
ha l ten dar. 

D i e biologischen D a t e n der S teppeni l t i s -Gruppe (Un te ra r t en v o n M. eversmanni) sind 
nach O G N E W ( 1 9 5 9 ) und H E P T N E R ( 1 9 6 4 ) : 

B i o t o p e : H a l b - und Vol l s t eppe , Wüste , Hochgebi rge , ve re inze l t südliche T a i g a 
(offene S te l l en) . 

Geographische B r e i t e : 2 8 ° bis e twas über 6 0 ° (s. A b b . 2 ) , daher nicht in K o n t a k t m i t 
der hocharktischen Gruppe . T e i l k o n t a k t e mit der südlichen subarktischen Gruppe (über 
die ökologischen Gruppen s. S. X ) . 

W o h n u n g : Unter i rd ische B a u t e n in Verb indung mi t Vor ra t sha l tung . 
N a h r u n g : S t e n o p h a g ca rn ivor , bevorzugt Angehör ige der G a t t u n g Citellus, daneben 

Hamste r , Spr ingmäuse und echte Mäuse . 
Area lauswei tungsverha l ten : N a c h H E P T N E R s ind die asiatischen Area le ziemlich s tabi l , 

anscheinend mi t e iner leichten T e n d e n z aus dem Steppengür te l in die nördliche W a l d 
steppe einzudringen. D i e S teppenpopula t ionen Os teuropas wei ten dagegen ihr A r e a l in 
der jüngsten G e g e n w a r t fast explos ionsar t ig nach N und N O aus, dor t offenbar in die neu 
entstehende Kul tu r s t eppe e indr ingend. V o n 1 9 3 0 — 1 9 5 6 wurde die Nordgrenze in K a -
relien e twa 3 0 0 k m wei t nach N vorgeschoben, was einer jährl ichen Arealauswei tung v o n 
durchschnittlich 12 k m entspricht. 

D i e Lebensansprüche sind a l so : Winte rka l tes , abe r sommerwarmes bis -heißes K l i m a 
außerha lb des Dauerf ros tbodengebie tes (eigene W o h n b a u t e n , subter rane Lebensweise der 
Hauptbeu te t ie re , s. Tabe l l e S. X ) , offene Landschaften, Vorhandense in von zahlreichen 
Naget ie ren , insbesondere von Zieselar ten. 

D i e ökologische V a l e n z ist also gering, was ihn zu einer guten L e i t f o r m macht. 

Abb. 2 . Die Areale von M.(P.) putorius (ununterbrochene Linie) und M,(P.) eversmanni (gestri
chelt); Konturen des Areals von M.(P.) putorius außerhalb der U d S S R mit Korrekturen nach 
VAN DER BRINK ( 1 9 5 8 ) , nach H E P T N E R 1 9 6 4 . Das Mindestareal von M.(P.) eversmanni soergeli 
(schraffiert) wurde auf Grund der vorliegenden Fundortsangaben in die Kar te von H E P T N E R durch 

den Autor eingetragen. 

D a s ökologische Verha l t en v o n M. eversmanni im europäischen W ü r m wurde an H a n d 
von drei „ M o d e l l e n " zu überprüfen versucht. D a aus den oben dargelegten Gründen der 
Sedimentbeschaffenhei t dabei nur eine zwei t rangige Bedeutung zukommt , bi ldet daher 
die ökologische Ana lyse der „Beg le i t f auna" b z w . der faunistischen Abfolge die H a u p t 
stütze. 
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D i e Säugetiere wurden fünf verschiedenen Gruppen zugetei l t , und z w a r : 
S teppengruppe 
Mit te leuropäische G r u p p e 
Subarkt i sche Gruppe 
Hochark t i sche Gruppe 

Gruppe v o n unsicherem ökologischen C h a r a k t e r . 
I m einzelnen ist dazu folgendes zu b e m e r k e n : 
S teppengruppe : U m f a ß t die B e w o h n e r der heutigen osteuropäischen und asiatischen, 

nördl ichen semiariden u n d ariden G e b i e t e ohne Aufgl iederung in eine „ w ä r m e r e " und 
„ k ä l t e r e " Fazies. K le insäuge r hauptsächlich grabend und wühlend (s. T a b . S. X ) . 

Mit te leuropäische G r u p p e : Aus der G e g e n w a r t aus Mi t t e l eu ropa bekann t . D e r öko
logische Le i twer t ist ve rhä l tn i smäßig ger ing, da es sich meist um Arten mi t einem sehr 
großen A r e a l handelt . V o n Wicht igkei t w ä r e die Ident if iz ierungsmöglichkei t mi t den j e 
wei l igen heutigen U n t e r a r t e n , die in der Rege l ein bes t immtes ökologisches Verha l ten 
zeigen. N u r an H a n d v o n osteologischem Mate r i a l ist dies aber nur selten möglich. Im 
ganzen gesehen spricht abe r eine D o m i n a n z dieser Gruppe gegen das Bes tehen strenger 
und einsei t iger Kl imabedingungen . 

Subarkt ische G r u p p e : D a z u wurden die Bewohne r des heutigen nördl ichen W a l d 
gürtels und der südlichen Tundrengebie te gezähl t . 

Hocharkt i sche G r u p p e : Heu te ausschließlich au f die baumfre ien , nördlichen Tundren
gebiete beschränkt. K e i n e G r a b - und W ü h l f o r m e n (s. T a b . S. X ) . 

G r u p p e von unsicherem ökologischen C h a r a k t e r : D a z u gehören sämtliche ausgestor
benen F o r m e n , deren Ö k o l o g i e nur a u f ind i rek tem Wege, behaftet mit Unsicherhei ts fak-
toren, erschlossen werden kann . Bei den untersuchten M o d e l l e n haben w i r es z w a r aus
schließlich mit den G r o ß s ä u g e r n der „ K a l t z e i t e n " zu tun. D a t ro tz scheinbar guter Kenn t 
nis der in Betracht kommenden F o r m e n deren ökologische Ansprüche — offenbar von 
U n t e r a r t (ökoras se ) zu Un te ra r t e twas verschieden — im einzelnen noch mehr oder 
weniger unbekannt sind, k o m m t ihrer Anwesenhe i t meist nu r der E rkenn tn i swe r t „gla
z ia le" ode r „ in te rg laz ia le" Tempera turverhä l tn i s se zu. Wenigs tens derzei t k a n n in der 
Rege l nicht auf „S teppe" , „S teppenwa ld" , „subarktische ode r hocharktische T u n d r a " usw. 
entschieden werden. 

Modell 1; Fuchslucken (N.Oestr.) (EHRENBERG 1966) 
Gestein und 
Schichtmächtigkeit: sandig-schluffige Höhlensedimente, über 2 m 
Paläontologische 
(säugetierpaläonto-
logische) Datierung: Sicheres Würm, wahrscheinlich mittlere Abschnitte, Spätwürm kann aus

geschlossen werden 
Prähistorische 
Datierung: wahrscheinlich Aurignacien, Szeletien oder Gravettien, kaum Magdalenien 
Horizontierung: Höhle hauptsächlich besiedelt durch Höhlenhyäne und -bär, daneben eingangs

nahe auch durch kleinere Raubtiere (Fuchs, Dachs, Iltis), daher gesicherte 
Aufgliederung in einzelne Horizonte nicht möglich 

ökologische 
Gruppen: Steppengruppe: 

10 Arten (M u s t e l a eversmanni soergeli E H I K 1 ) , Lepus eu
ro p a e u s PALL. , Ochotona pusilla fossilis G E R N V . , Citellus citellus 
citelloides K O R M . , Allactaga cf. major K E R R , Cricetus cricetus L . , Cle-
thrionomys glareolus istericus M I L L . , Microtus (Stenocranius) gregalis PALL. , 
Equus (Equus) cfr. chosaricus GROMOVA. 
Subarktische bis (hocharktische) Gruppe: 
6 Arten (Alopex lagopus L . , Gulo gulo L . , Lepus timidus L . , Sicista betulina 
PALL. , Microtus oeconomus ratticeps KAYS. U. B L A S . , Rangifer t a r an -
d u s L . 

! ) Vorherrschende Arten sind durch Sperrung gekennzeichnet. 
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ökologische 
Gruppen: Hocharktische Gruppe: 

Lemmus lemmus L. (Anwesenheit fraglich), Dicrostonyx henseli H I N T , (sehr 
selten) 
mitteleuropäische Gruppe: 
11 Arten (Canis lupus L., Vulpes vulpes L., Meies meles L. , Mustela cfr. 
erminea L., M. nivalis L., Martes cfr. martes L., Talpa europaea L., Castor 
fiber L., Arvicola terrestris scherman SHAW, C. e la p h us 
sspec, Bison bonasus L. (Anwesenheit fraglich), Microtus arvalis-
a g r e s t i s - Gruppe) 
ökologischer Leitwert unsicher, vermutlich bes. 
Waldsteppe und Steppe und Tundra (? ) : 
8 Arten (Cr o c u t a s p el ae a ( G O L D F . ) , Ursus spelaeus R o -
SENM., Panthera spelaea ( G O L D F . ) , Megaloceros giganteus ( B L U 
M E N B . ) , Bison priscus (Boj . ) , Mammonteus primigenius ( B L U 
M E N B . ) , Coelodonta antiquitatis BLUMENB., Equus (? Asinus) 
hidruntinus R E G . 
Deutung: 
Wechsel und/oder Verzahnung von Halbsteppe (Seltenheit bzw. Fehlen der 
Charakterformen der Vollsteppe, sämtliche dominante Arten kommen auch 
heute noch im Gebiet vor) und Wald bzw. Steppenwald mit wenigen, schwa
chen Vorstößen der subarktischen und — kaum angedeutet — der hoch
arktischen Gruppe; „wärmste" Variante der drei Modelle. 

Modell 2 : Mauer bei Heidelberg (Oberrheintalgebiet) (WURM 1913) 
Gestein und 
Schichtmächtigkeit: einige Meter Löß 
Säugetierpaläonto
logische Datierung: Sicheres Würm 
Horizontierung: Da Bodenwühler vorhanden sind, ist eine sichere Horizontierbarkeit nicht 

möglich. 
ökologische 
Gruppen: Steppengruppe: 

3 Arten 2 ) (M.[P.J eversmanni soergeli E H I K , Citellus major PALL. , 
Lepus europaeus L.) 
subarktische Gruppe: 
2 Arten (Microtus oeconomus ratticeps K A Y S . U. BLAS. , Rangif er tarandus L.) 
mitteleuropäische Gruppe: 
4 Arten (Talpa europaea L., Arvicola terrestris L., Mi
crotus ar v ali s P A L L . , Vulpes vulpes L.) 
Unsicher: Equus spec. 

Deutung: 
Sieht man von dem wesentlich ärmeren Formenbestand ab, so entspricht 
Mauer ökologisch der Fuchsluckenfauna, d. h. Wechsel und/oder Verzahnung 
von Halbsteppe (s. Modell 1) und Wald bzw. Steppenwald mit schwachen 
Vorstößen der sub- und hocharktischen Gruppe. 

Modell 3 : Lehmgrube „Biedensteg" bei Bad Wildungen (N.Hessen) 
(JACOBSHAGEN, E . , H U C K R I E D E , R., JACOBSHAGEN, V. 1963) 

Gestein und 
Schichtmächtigkeit: Lösse mit Fließerden und interwürmzeitlicher Bodenbildung; 6 m 
Geologische 
Datierung: Altwürm-Paudorfer Bodenbildung - Jungwürm; 

ROHDENBURG erwägt eine interglaziale Bodenbildung, danach wären die lie
genden Lösse rißzeitlich (briefliche Mitteilung). Die Altersfrage ist für unsere 
Fragestellung von untergeordneter Bedeutung; sollten die liegenden Lösse 
rißzeitlich sein, so würde ihre Steppenfaunen eine der ältesten ihrer Art in 
Mittel- und Westeuropa sein; zugleich wäre es auch der älteste zeitliche Be
leg für M.(P.) eversmanni. 

Säugetierpaläonto
logische Datierung: Wie in der obengenannten Arbeit ausgeführt, sind Artbestand und -Ver

gesellschaftung für würmzeitliche Sedimente charakteristisch. Dem kann voll 

2 ) Die Benennung der Arten folgt dem derzeitigen Stand der Nomenklatur. 
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beigepflichtet werden. Es muß allerdings bedacht werden, daß Steppenfaunen 
aus dem Riß kein wesentlich anderes Bild bieten würden. Andererseits darf 
der Hinweis auch nicht unterbleiben, daß von säugetierpaläontologischer 
Seite kein hinreichender Grund besteht, die liegenden Lösse ins Altwürm ein
zustufen, wozu ausreichendes Material von Großsäugern vorhanden sein 
müßte. Nur mit Hilfe der Kleinsäuger läßt sich, wenigstens zur Zeit, die 
Frage nicht entscheiden. Es genügt in diesem Zusammenhang die generelle 
Feststellung „höchstwahrscheinlich Würm". Die Faunenführung beschränkt 
sich im wesentlichen auf den älteren Lößkomplex, aus der jüngeren Löß
abfolge liegen nur sehr dürftige Reste einer Tundren(?)-Fauna vor. 

ökologische 
Gruppen: Der ältere Lößkomplex kann in vier Horizonte aufgegliedert werden. Nach 

Anzahl der Reste erlaubt nur der Horizont I I I eine statistische Auswertung. 
Bei einer Häufigkeit von grabenden Formen ist die genaue Horizontierbar-
keit im einzelnen problematisch. Murmeltierbauten scheinen nachweisbar. 
H o r i z o n t I : 1.7—2.4 m Tiefe im Gesamtprofil, im Hangenden des älte
ren Lößkomplexes unterhalb der Bodenbildung. 
Steppengruppe: 
5 Arten (M.[P.J eversmanni soergeli EHIK, Citellus major PALL. , Allactaga 
major K E R R , Marmota bobak ? M Ü L L . , Ochotona pusilla P A L L . ) 
Mitteleuropäische Gruppe: 
4 Arten (Vulpes vulpes L., Meies meles L., Sus scrofa L., Cervus elaphus 
sspec. (sub C. spec.) 
unsicher: 3 Arten (Crocuta spelaea ( G O L D F . ) , Megaloceros giganteus ( B L U 
MENB.), sub Cervus megaceros germaniae POHL. ) , Equus caballus sspec. (sub 
E. germanicus N E H R . ) 
Deutung: 
Wärmere Vollsteppe, später übergehend in Wald (Bodenbildung!), keine ark
tischen Einstrahlungen. 
H o r i z o n t I I : 2.4—3.0 m Tiefe 
Subarktische Gruppe: 
3 Arten (Alopex lagopus L., Ursus arctos L., Rangifer tarandus L.) 
Unsicher: 2 Arten (Equus caballus sspec. (sub E. germanicus N E H R . ) , Mam-
monteus spec, (sub Elephas (M.) primigenius BLUMENB.) 
Deutung: 
Grenzgebiet Wald-Tundra 
H o r i z o n t I I I : Gewöllschichten) 3.0—3.3 m Tiefe 
Steppengruppe: 
5 Arten Microtus (Stenocranius) gregalis PALL. , 60.2 °/O d. Microtini, Phodo-
pus sungorus P A L L . , Citellus major PALL. , Allactaga major K E R R , Ochotona 
pusilla P A L L . ) 
Subarktische (bis hocharktische) Gruppe: 
Microtus nivalis M A R T . , 1.4 °/O, M. oeconomus ratticeps KAYS. U. B L A S . , 
9.8 °/o, Alopex lagopus L. 
Hocharktische Gruppe: 
2 Arten (Dicrostonyx henseli H I N T . , 7 . 5 % , Lemmus lemmus L. 0,4 °/o) 
Mitteleuropäische Gruppe: 
8 Arten (Sorex araneus L., S. minutus L., Talpa europaea L., Canis lupus L., 
Mustela vulgaris E R X L . , Arvicola terrestris L., Clethrionomys glareolus 4.6 °/o 
Microtus agrestis-arvalis-Gruppe, 10.1 °/o 
Unsicher: 2 Arten (Lepus spec, Microtus brandi BRUNN, (zweifelhafte Art) 
Deutung: 
kalte Steppe (Dominanz von M. gregalis) in Biotopverzahnung mit Tundra, 
Feuchtstellen und begünstigteren Standorten, Grenzen oszillierend, vermut
lich nach unten übergehend in wärmere Steppe, kälteste, kurzwährende Phase 
der Abfolge 
Horizont I V : 3 .3—6.0 m Tiefe 
Steppengruppe: 
7 Arten (M.[P.J eversmanni soergeli E H I K ? (sub P. putorius L., da das Ob
jekt aber spezifisch nicht bestimmbar ist, eher M. eversmanni als M. putorius), 
Ochotona pusilla P A L L . , Citellus major PALL. , Allactaga major K E R R , Mar
mota spec, Phodopus sungorus P A L L . , Microtus gregalis P A L L . ; außerdem 
Murmeltierbauten 
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ökologische 
Gruppen: Subarktische Gruppe: 

3 Arten (Alopex lagopus L . , Microtus oeconomus ratticeps KAYS. u. B L A S . , 
Rangifer tarandus L . 
Hocharktische Gruppe: 
2 Arten (Lemmus lemmus L . , selten, Dicrostonyx henseli HINT. , 1 Exemplar 
unmittelbar unter dem Horizont I I I ) 
mitteleuropäische Gruppe: 
9 Arten (Erinaceus europaeus L . , Talpa europaea L . , Sorex araneus L . , S. 
minutus L . , Neomys spec, (sub N. fodiens S C H R E B . ) , Vulpes vulpes L . , Meies 
meles L . , Arvicola terrestris L . , Clethrionmys glareolus L . , Microtus agrestis-
arvalis-Gruppe 
Unsicher: 10 Arten (Crocuta spelaea ( G O L D F . ) , Lepus spec, Microtus hrandi 
BRUNN, (S. O.) , Cervus elaphus sspec (sub C. spec) , Megaloceros giganteus 
BLUMENB.) (sub Cervus megaceros germanicus P O H L . ) , Bison priscus B o j . , 
Mammontheus primigenius ( B L U M E N B . ) , Coelodonta antiquitatis ( B L U M E N B . ) 
(sub C. lenensis P A L L . ) , Equus caballus sspec (sub E. germanicus N E H R . ) , 
E. hemionus P A L L . oder ? Asinus hidruntinus R E G . (sub. E. hemionus P A L L . ) 
Deutung: 
Zu oberst Tundra-Kalte Steppe nach unten rasch übergehend in eine Biotop-
Verzahnung von Steppenwald und wärmerer Vollsteppe mit Feuchtstellen 
mit stark oszillierenden Grenzen, die Ausdruck kurzfristiger Klimaschwan
kungen sein dürften. 

Aufgrund dieser Mode l le k ö n n e n folgende Vors te l lungen über die Umweltsansprüche 
v o n M. eversmanni soergeli e rhoben werden: 

a. D e r fossile Steppeni l t i s ist ke ine ökologische Sonder fo rm, da er in Gesellschaft v o n 
anderen S teppent ie ren auftr i t t . Bezeichnenderweise w i r d er in al len Fä l l en von Zieselarten 
begleitet , die of fenbar ebenso w ie in der G e g e n w a r t auch in der Vergangenhei t seine 
Haup tnah rung bi ldeten . Dies gi l t im übrigen auch für die überwiegende Mehrzah l seiner 
anderen, hier nicht e rwähnten ple is tozänen V o r k o m m e n . W i e schon S O E R G E L ( 1 9 1 9 ) her
vorhebt , ist z w a r bei der einen ode r anderen A r t bei kl imatischen Änderungen die E n t 
stehung von neuen ö k o r a s s e n denkbar , daß aber eine gesamte B i o z ö n o s e sich ökologisch 
umformt , widerspr icht allen Er fahrungen . 

b. Solche U m p r ä g u n g s v o r g ä n g e wären a l lenfa l l s noch vors te l lba r , wenn eine B i o 
zönose durch Umwel t sände rungen aus dem gesamten bisherigen A r e a l verdrängt würde , 
ohne daß sich Ausweichmögl ichkei ten in äqu iva len te B io tope geboten hätten. D a s m a g im 
kal tzei t l ichen Euras ien am ehesten noch für die arkt ische, subarktische und alpine G r u p p e 
zutreffen, die das wachsende E i s v o r sich herschob, nicht aber für die östlichen S t eppen
gesellschaften, die ke inem solchen D r u c k ausgesetzt waren . 

c. S ind i rgendwo Gesellschaften der wärmeren oder kä l te ren östlichen Steppe in M i t 
te l - und Wes teu ropa anzutreffen, dann haben Umwel t sve rhä l tn i s se geherrscht, die auch 
den heutigen Lebensansprüchen genügten, da anderenfa l l s die Arealauswei tung unver 
ständlich wäre (über die Bedeu tung der Arealverschiebungen in ost-westl icher R ich tung 
zule tz t besonders E . J A C O B S H A G E N 1 9 6 3 ) . 

d. Die R e k o n s t r u k t i o n der U m w e l t kann daher mi t an Sicherhei t grenzender W a h r 
scheinlichkeit für M. eversmanni soergeli nach den für die S teppeni l t i s -Gruppe heute e r 
mi t te l ten D a t e n vo rgenommen werden. Sie l au t e t : Offene Landschaften (Gräse r - und 
Kräu te rs teppen) m i t mäßigen bis geringen Niederschlägen in win te rka l t en , aber sommer
warmen Kl i rna ten außerha lb des Dauerfros tbodenbereiches (s. auch T a b e l l e S. X ) . 

e. Ü b e r die Vege ta t ion der kal tzei t l ichen S teppen in E u r o p a liegen Untersuchungen 
v o n F R E N Z E L v o r ( 1 9 6 4 , 1 9 6 7 ) . — Vorherrschend waren teils G r ä s e r , teils K r ä u t e r , v o r 
a l lem Artemisia-Arten, Chenopod iaceen und andere , mehr oder weniger ha lophi le G e 
wächse. Das ist die gleiche Vege t a t i on , wie sie in den heutigen Hauptverbre i tungsbere ichen 
des Steppenil t is v o r k o m m t . Zwischen den paläozoologischen und paläobotanischen B e 
funden bestehen demnach keiner le i Widersprüche. 
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T a b e l l e 2 

Ö k o l o g i e d e r w i c h t i g s t e n T u n d r e n - u n d S t e p p e n n a g e r u n d 
- l a g o m o r p h e n d e s m i t t e l e u r o p ä i s c h e n J u n g p 1 e i s t o z ä n s 

i n d e r G e g e n w a r t 

Nördl.-südl. 
Breite 

(Angaben 
ungefähr) 

Landschaft Nahrung 
Unterirdische 

Baute 

S t e p p e n g r u p p e 

Ochotona pusilla PALL. 55°—30° 
(Hochgebirge, 
Unterarten!) 

Zwergstrauch
bestände 

Kräuter, bes. 
Artemisia 

Kessel bis 0.7 m 
Tiefe 

Marmota bobak M Ü L L . 53°—28° 
(Hochgebirge, 
versch. Unter
arten!) 

Steppe, 
Hochgebirge 

Wurzeln, 
Kräuter 

Kessel bis über 
3 m 

Citellus citellus L. 52°—40° offene Lehm
steppe 

zarte Kräuter 
u. Wurzeln 

Kessel bis 2 m 

Citellus major P A L L . 
(meist sub Colobotis 
rufescens K A Y S u. B L A S . ) 

56° (60°) — 45° offene Lehm
steppe 

Gräser, Kräuter Kessel bis 2 m 

Allactaga major K E R R 
(meist sub A. Sailens G M E L . ) 

52° — 45° offene Lehm
steppe 

Monocoty-
ledonen-
Zwiebeln 

tiefe Kessel 

Phodopus sungorus PALL. 
(meist sub Cricetulus phaus 
P A L L . ) 

Südsibirien 
Mongolei 
Mandschurei 

offene Steppe Samen 
(Potentilla, 
Stipa, Allium, 
Iris usw.), 
Insekten, bes. 
Käfer 

horizontale 
Gänge m. 
Nestkammer 
(0.25—0.30 m) 

Microtus (Stenocranius) 
gregalis P A L L . 

78° _ 4 0 ° 
(Unterarten!) 

offene Steppe 
(bes. Grassteppe) 
und ? 

alle Steppen
pflanzen 

Tiefe der 
Bauten ? 

S u b a r k t i s c h e G r u p p e 

Lepus timidus L. 80° — 48° Tundra, Wald, 
bewachsene 
Moore, Steppe 

sehr verschieden
artig 

— 

Microtus oeconomus 
ratticeps KAYS u. BLAS. 

70° — 48° feuchte 
Ländereien 

Cyperaceen, 
Wurzeln, 
Kräuter 

oberflächlich 

H o c h a r k t i s c h e 
G r u p p e 

Lemmus lemmus L. 70° — 59° Moos- u. 
Zwergstrauch
tundra 

bes. Moose, 
Gräser, 
Flechten, 
Wurzeln 

— 

Dicrostonyx torquatus 
PALL.-Gruppe 
(D. guliemi H I N T . 
D. henseli H I N T . 
im europäischen Pleistozän) 

82° — 
Waldgrenze 

Tundra bes. Carex-
Arten, 
Eriophorum 
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5 . Der Steppeniltis in der Klimageschichte des Würm 

Gegens tand der wei te ren Über legungen ha t zu sein, in welchen Zei tabschni t ten bzw. 
K l i m a p h a s e n innerhalb des mi t te l - und westeuropäischen W ü r m s die Vorausse tzungen für 
die Anwesenhe i t des Steppeni l t i s gegeben waren . S ind diese in den „ In te r s tad ia len" oder 
„ S t a d i a l e n " zu suchen? 

In te r s t ad ia le : N a c h ziemlich übere ins t immender Auffassung w a r das K l i m a in wech
selndem Ausmaße w ä r m e r als zur Zei t der S t a d i a l e ; auch w a r der Wasserhaushal t für die 
V e g e t a t i o n günstiger. Zumindes t in den ä l teren In ters tadia len sind daher Waldgesel lschaf
ten we i t verbre i te t gewesen. An mannigfachen paläobotanischen Belegen fehl t es nicht 
( F R E N Z E L 1 9 6 7 ) . D a f ü r sprechen auch bodenkundl iche Forschungen an in ters tadia len B ö 
den, u. a. im südlichen Nordwes tdeutsch land ( R O H D E N B U R G U. M E Y E R 1 9 6 6 ) . D i e s gilt 
insbesondere für die A l t w ü r m - B ö d e n ; aber auch noch die Bodenb i ldung der Paudor f -Ze i t 
dürfte in diesen Geb ie ten unter Waldbedeckung stat tgefunden haben. Diese A n n a h m e 
w i r d durch unveröffentl ichte Untersuchungen über die F a u n a und F l o r a von Schinna/ 
Wese r aus der O b e r e n Nieder ter rasse der Wese r bestät igt . D i e Al te rswer te umfassen eine 
S p a n n e , die von 28 0 0 0 bis 32 0 0 0 reicht. Zwischen P a u d o r f und dem B ö l l i n g - A l l e r ö d ist 
b is lang Bewa ldung weder botanisch noch pedologisch nachweisbar . Nach dem oben G e 
sagten geben aber in ters tadia le Waldlandschaften, auch wenn diese von Walds t eppe oder 
S teppenwä lde rn besetz t waren , für den Steppeni l t i s keine geeignete B io tope ab . Selbst 
wenn die Gegenwar t s -Beobach tungen au f beginnendes E indr ingen in die Walds t eppe zu
treffen, so ist nicht vors te l lbar , daß die ihn beglei tenden E l e m e n t e (Ziesel, Pferdespr inger , 
Murmel t i e re , Zwerghams te r ) gleichfalls sich zu W a l d b e w o h n e r n gewandel t hä t ten (s. o.) 
(s. T a b e l l e S. X ) . Höchstwahrscheinl ich werden sich zw ar in allen In ters tadia len an ge
eigneten O r t e n größere oder kleinere Steppeninseln mit entsprechender F a u n a und F l o r a 
gehal ten haben (echte Steppenböden, die e inem der bekannten In ters tadia le zuzuordnen 
wären , sind al lerdings bis lang unbekann t ) . S ie sind aber nur Res tb io tope für Gesel lschaf
ten, die sich in die W a l d z e i t h ineingeret te t haben, um bei W i e d e r k e h r von für sie gün
stigerer K l imabed ingungen wieder G r o ß a r e a l e zu besetzen. Höchs t unwahrscheinlich ist 
es aber , d a ß in i rgendeinem Inters tadia l Steppeninseln am N o r d r a n d der Mi t te lgeb i rge 
so ausgedehnt gewesen wären , daß sie als H e i m a t des E x e m p l a r e s von Mei t ze in Be t rach t 
zu ziehen sind. Es m u ß hier v ie lmehr in einem S tad ia l gelebt haben. 

S t a d i a l e : Nach den bisherigen Über legungen ist zu fordern, daß wenigstens zeitweise 
ein K l i m a geherrscht habe , das in M i t t e l - und Wes teu ropa den Säugern der östlichen 
S teppen Lebensmögl ichkei ten geboten habe . Dagegen wird e inzuwenden sein, d a ß 

1 . überreiche Zeugnisse v o n Sol i f lukt ion, K r y o t u r b a t i o n und anderen Anzeichen des 
Dauerf ros tes nachweisbar sind; 

2 . S teppenböden fehlen; 

3. neben den S teppen- und S teppenwa ld fo rmen Ar ten sub- und hocharktischer B i o t o p e 
in e twa den gleichen S t ra ten auftreten. 

I m einzelnen a u f diese durchaus berechtigten E i n w ä n d e einzugehen, verb ie te t die not
wendige Begrenzung des Umfanges . T r o t z d e m können sie nicht übergangen werden, sondern 
e r fordern wenigstens Hinwei se , wie die Widersprüche sich lösen lassen: 

Z u P u n k t 1 : D e r z e i t gibt es keine Mi t t e l , die zeitliche D a u e r der ausgesprochenen Pe r i -
g laz ia lphänomene festzulegen. Gegen die A n n a h m e eines ständigen Wechsels v o n t rok-
k e n - „ w a r m e n " und t rocken-s t reng-kal ten Phasen lassen sich ke ine stichhaltigen Beweise 
erbr ingen. Gerade die jüngsten bodenkundl ichen Untersuchungen in unserem G e b i e t zei
gen, d a ß mi t einem sehr häufigen, wahrscheinlich abrupten Wechsel von L ö ß a k k u m u l a t i o n 
und Eiskei lb i ldung als M e r k m a l strenger D a u e r k ä l t e gerechnet werden m u ß ( R O H D E N 
B U R G u. M E Y E R 1 9 6 6 ) . 
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Z u P u n k t 2 : D i e A n n a h m e eines k a l t e n D a u e r k l i m a s w ä h r e n d der „ S t a d i a l e " beruht 
auf Gedankengängen , die sich auf fo lgende kurze F o r m e l br ingen lassen: In te rs tad ia le = 
Zei t der Bodenbi ldung , S tadia le = M a n g e l an Bodenbi ldung , da zu kal t . F R E N Z E L ( 1 9 6 7 ) 
weist w o h l mi t R e c h t da rauf hin, d a ß Bodenb i ldungsvorgänge nicht ohne weiteres eine 
F u n k t i o n von „ w a r m " und „ka l t " seien, sondern d a ß in Lössen w ä h r e n d der H a u p t -
anwehungsze i t eine synchrone Bodenb i ldung nicht leicht vors te l lbar sei. E s erg ib t sich da
her ebenso ein funkt ionel le r Zusammenhang mi t „feucht" und „ t rocken" . W e n n eine 
Bodenb i ldung w ä h r e n d der Akkumula t ionsphasen aus kl imatisch-physikal ischen Zustän
den heraus eine Einschränkung erfahren muß te , so nicht minder auch aus biologischen. D i e 
Bez iehungen zwischen den Steppent ieren und dem Unte rg rund , wie sie heute in Zen t ra l 
asien herrschen, werden von O G N E W aufgrund zahlreicher Untersuchungen russischer B i o 
logen so anschaulich geschildert, d aß sie verdienten, im W o r t l a u t wiedergegeben zu wer 
den ( O G N E W 1 9 5 9 , S . 1 4 4 — 1 5 3 ) . D a n a c h k a n n die T ä t i g k e i t v o r allem der Subte r rannen 
auf die Ges ta l tung des Kleinrel iefs , a u f die Unte rb indung der Bodenprof i lb i ldung durch 
das s tändige Durchwühlen des Bodens un te r Herausbr ingen t ieferer Schichten (dadurch 
auch Ents tehen einer Sa lzf lora! ) und a u f die Mobi l i sa t ion toniger und schluffiger Locker 
massen u n d deren Bere i t s te l lung zum äolischen T r a n s p o r t nicht hoch genug veranschlagt 
werden. E s können daher auch in E u r o p a gerade in den wärmeren Abschni t ten der S t a 
diale m i t ihrem reichen Tier leben nicht deutlich ausgeprägte Böden ents tanden sein, so 
daß deren Fehlen nicht unter allen U m s t ä n d e n den Schluß a u f ein „zu k a l t " rechtfert igt . 

Z u P u n k t 3 : D a s „ Z u s a m m e n v o r k o m m e n " v o n verschiedensten, jeweils an sehr unter
schiedliche K l i m a t e angepaß ten F o r m e n w a r schon für die ä l teren Genera t ionen der Q u a r 
t ä rpa läon to logen ein Haup tp rob lem. M a n ging al lerdings v o n der, damals unwiderspro
chenen Vorausse tzung von sehr lange währenden , gle ichmäßig getönten Kl imape r ioden 
w ä h r e n d der „Eisze i t " aus. D a s B i l d w i r d aber einfacher, wenn die Ergebnisse der jüng
sten Quar tä r fo rschung zugrunde gelegt werden , die insgesamt dafür sprechen, daß gerade 
der W ü r m - K a l t z e i t k o m p l e x eine Ze i t sehr häufigen und offenbar recht krassen K l i m a 
wechsels w a r . D a ß die Mischfaunen wenigstens teilweise künstl icher N a t u r sind, konn te 
bereits gezeigt werden. Offensichtlich ha t es aber auch echte gegeben. Schon S O E R G E L ( 1 9 1 9 ) 
weist abe r darauf hin, daß eine wirkl iche B i o t o p v e r z a h n u n g z. B . von hocharktischen und 
Steppenbiozönosen nicht als stabiler Z u s t a n d gedacht werden kann . Sie können daher nur 
für die sehr kurzfr is t ig zu bemessenden Zei ten kl imat ischen Umschwungs bestanden 
haben. Aus dem gemeinsamen V o r k o m m e n in einer Schicht d a r f daher nicht geschlossen 
werden, das ökologische Verhal ten der p le is tozänen Säuge r sei, wie oft vermute t , ein 
grundsätzl ich anderes gewesen als in der G e g e n w a r t . D i e Mischfaunen haben v ie lmehr als 
deutlicher Hinweis dafür zu gelten, d a ß sich der Kl imawechse l bei anha l tender Tendenz 
zu ausgiebigen Kl imaschwankungen sehr rasch vo l l zogen hat . Dabe i muß te es einerseits 
zu echten B io topverzahnungen kommen , anderersei ts spiegelt sich in der Mischung ein 
zeitliches Nache inande r wider , daß be i der K ü r z e der Ze i t r äume mi t den derzeitigen 
M e t h o d e n sich nicht in seine einzelnen Phasen auflösen l ä ß t . D a ß die F a u n a rascher und 
nachhal t iger solchen kl imat ischen V o r g ä n g e n folgen w i r d als die Vegeta t ion , d a r a u f haben 
unlängst D I E T Z , G R A H L E und M Ü L L E R hingewiesen ( 1 9 5 8 ) . W a s dort für die Mol lusken 

geforder t wi rd , ha t e rhöh te Gül t igkei t für die noch wesentlich beweglicheren Säuger . I n 
diesem Zusammenhang sei nochmals a u f die heute zu beobachtende Ausbrei tungsgeschwin
digkei t v o n M. eversmanni in Europa hingewiesen. Se lbs t K l imaschwankungen von nur 
5 0 0 J a h r e n Per iodendauer , im Sediment k a u m mehr nachweisbar , vermochten eine Area l 
auswei tung von einigen tausend K i l o m e t e r n herbeizuführen. W e n n das Auf t re ten v o n 
Gesellschaften, die nur in einer nicht e x t r e m kal ten , bodenfrostfreien S teppe gelebt haben 
können, während der S tad ia le belegt ist, dann da r f diese Aussage weder ökologisch noch 
kl imat isch durch den H i n w e i s auf die „Misch fauna" abgewer te t werden. 

11 E i s z e i t a l t e r und G e g e n w a r t 
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D i e Quar tä r fo rschung unserer T a g e ist a u f dem besten W e g e , die In te rs tad ia le in ein
ze lne Phasen v o n kl imat isch beträchtl ichem Unterschied aufzulösen ( z . B . B r o r u p - I n t e r -
s tad ia l , bei F R E N Z E L 1 9 6 7 ) . Zukünft igen Forschungen w i r d es vorbeha l t en sein, ein 
gleiches mi t den S tad ia l en zu versuchen, wobe i die H a u p t a u f g a b e der Säuge t i e rpa läon to 
log ie und der a m A n f a n g e stehenden L ö ß - B o t a n i k ( F R E N Z E L 1 9 6 4 ) zufa l len wi rd . D a s 
E r g e b n i s l äß t sich berei ts ahnen: Auch die S tad ia l e umfassen s tarke Kl imaschwankungen , 
die v o n den echten, streng kal ten G l a z i a l e n und Per ig laz ia len zu den „verborgenen" , 
durch keine Bodenb i ldung belegten „ In te r s t ad ia len" der ebenso trockenen, aber w a h r 
scheinlich sogar wesentl ich wärmeren Phasen reichen. 
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