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Zàhne   und   aus   Fragmenter!   von   Gliedmassen,   darunter   sind   zwei
distale   Enden   des   Oberarmbeins   mit   27   mm   grosster   Breite   und
drei   vollstàndige   Mittelhandknochen   von   52,   61   und   51   mm   Lange.
Dièse   Masse   entsprechen   denen   der   grosseren   Torfhunde   von
Egolzwil   2   \   und   auch   die   ûbrigen   Reste   sind   dem   Torfhund   zuzu-
weisen.   Einzig   das   Schienbeinfragment   stammt   von   einem   ent-
schieden   grosseren   Hunde;   es   hat   die   Grosse,   wie   sie   bei   einem
Hunde   vom   Inostranzewi-Typus   des   bronzezeitlichen   Pfahlbaus
Alpenquai   Zurich   vorhanden   ist.

Somit   ist   als   Ergebnis   der   Untersuchung   der   Hundereste   festzu-
halten:   Nur   wenige   Hunde,   aile   von   Torfhundgrosse   ;   nur   einer   ist
grosser   und   kann   dem   Inostranzewi-Typus   angehoren.

Zum   Vergleiche   seien   die   Befunde   aus   einigen   anderen   Bronze-
stationen   angegeben:

Morigen:   Basallângen   von   157  —  180   mm   (Studer,   1883,   S.   39
u.   41);   also   grosste   Torfhunde   bis   Bronzehunde   (Canis   matris
optimae   Jeitt.)   oder   auch   Inostranzewi-Typus.

Alpenquai   Zurich:   Viele   Hunde,   Canis   familiaris   inostranzewi
Anutschin,   zur   Gruppe   der   Eskimohunde.   Auf   den   Torfhund   wei-
sen   keine   Spuren   2   (E.   Wettstein,   1924,   S.   125).

Sumpf   (Zug):   1   Torfhund,   4   grosse   Hunde,   sehr   wahrscheinlich
vom   Typus   Inostranzewi   (L.   Reverdin,   1927,   S.   65).

2.    D  a  s   P  f  e  r  d  .

Ein   einziger   Knochen   aus   der   Grabung   1938   zeugt   davon,   dass
auch   in   Crestaulta   wie   in   allen   bronzezeitlichen   Siedlungen   das
Pferd   vorhanden   war.   Dieser   Beweis   besteht   im   distalen   Ende
eines   linken   Mittelhandknochens   von   42   mm   Breite.   Das   Mass

entspricht   den   beiden   kleinsten,   die   E.   Wettstein   (1924,   S.   97)
bei   den   Pferden   vom   Alpenquai   Zurich   gefunden   hat.   J.   Marek
(1898,   S.   39)   gibt   die   gleiche   Grosse   fur   Pferde   von   La   Tène   an
und   schàtzt   die   Widerristhohe   dieser   Pferde,   die   er   als   helvetisch-
gallische   bezeichnet,   auf   ca.   138   cm.

1   Eine   Arbeit   liber   die   Haustiere   von   Egolzwil   2   wird   in   der   Vierteljahres-
schrift   der   Naturforschenden   Gesellschaft   in   Zurich   erscheinen.

2   Die   von   mir   aus   den   kleinsten   Unterkiefern   berechneten   Basallângen
schliessen   immerhin   dicht   an   die   grosseren   Basallângen   der   Torfhunde   von
Egolzwil   2   an   (vergl.   K.   Hescheler   und   J.   Rueger,   1940).
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3.    D  a  s  S  c  h  w  e  i  n  .

Wie   bereits   oben   bemerkt   wurde,   machen   die   ca.   80   Schweine
etwa   ein   Zehntel   aller   Haustiere   aus.   Sie   haben   keine   Schàdel   hin-

terlassen   ;   von   den   Kiefern   sind   nur   wenige   vollstàndig,   noch   seltener
sind   vollstàndig   erhaltene   Gliedmassenknochen.   Unter   diesen   Um-
stànden   darf   nicht   erwartet   werden,   dass   die   Untersuchung   einen
Beitrag   zur   Losung   der   Rassenfrage   liefern   konnte.   Die   Frage   nach
der   Rasse   der   in   pràhistorischen   Siedlungen   gefundenen   Schweine
hat   iïbrigens   viel   von   ihrer   friiheren   Bedeutung   eingebùsst,   seit
Funde   mit   reichem   Material   so   viele   Obergangsformen   zwischen

der   Torfschwein-  Rasse,   der   Hausschwein-Rasse   (gezàhmtes   Wild-
schwein)   und   dem   Wildschwein   lieferten,   dass   die   friïher   aufgestell-
ten   Trennungsmerkmale   hinfàllig   geworden   sind.   Viele   Autoren
nehmen   an,   dass   das   zahme   Schwein   der   Pfahlbauten   und   damit
auch   der   nàchstfolgenden   Zeiten   einheitlich   vom   europàischen
Wildschwein   abstamme,   wobei   allerdings   diesem   selbst   verschie-
dene   Lokalformen   zuerkannt   wurden   (A.   Pira,   1909;   G.   G.   Reits-

ma,   1935).   Die   Untersuchung   der   zahlreichen   Reste   vom   zahmen
Schwein   aus   den   neolithischen   Pfahlbauten   Egolzwil   2   und   See-
matte-Gelfingen   (K.   Hescheler   und   J.   Rùeger,   noch   nicht
verofTentlicht)   fùhrte   zu   dem   Schlusse:   Zur   Unterscheidung   einer
besonderen   Gruppe   „  Hausschwein**   (neben   dem   Torfschwein)   gab
unser   Material   keine   Veranlassung.   Es   kann   hier   schon   gesagt
werden,   dass   das   Material   von   Crestaulta   zum   gleichen   Schlusse
fùhrte;   es   liessen   sich   wohl   erhebliche   Grossenunterschiede,   aber
keine   wesentlichen,   nicht   durch   die   Grosse   oder   das   Geschlecht

bedingten   Formunterschiede   feststellen.
Die   Individuenzahl   der   Hausschweine   wurde   mit   Hilfe   der

Unterkieferreste   bestimmt,   die   von   allen   Skeletteilen   am   zahl-
reichsten   sind.   Bei   etwa   einem   Drittel   der   Unterkiefer   war   der
Zahnwechsel   noch   nicht   beendet.   Die   erwachsenen   Unterkiefer

gehorten   in   ihrer   grossen   Mehrzahl   weiblichen   Tieren   an.
Um   eine   Vorstellung   davon   zu   geben,   wie   sich   die   Schweine   von

Crestaulta   mit   Einschluss   der   Wildschweine   auf   die   Grossenstufen

verteilen,   lasse   ich   hier   die   Masse   einiger   hâufiger   Skeletteile   folgen
und   fùge   zum   Vergleich   auch   die   Frequenzzahlen   von   zwei   anderen
Siedlungen   an.   Durch   eine   kleine   Liïcke   ist   jeweilen   angedeutet,
wo   nach   den   der   Literatur   entnommenen   Ansichten   die   Grenze
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zwischen   zahmern   und   wildem   Schwein   liegen   diirfte.   Da   die   Ge-
schlechter   hier   nicht   auseinander   gehalten   werden   konnen,   werden
die   Weibchen   einer   grossen   Form   oft   mit   dem   Mànnchen   einer
kleineren   Form   in   einer   Zabi   vereinigt   sein;   dies   bewirkt   auch   eine
Verwischung   der   Grossengrenze   zwischen   Hansschwein   und   Wild-
schwein;   sie   mag   in   Crestaulta   ohnehin   etwas   tiefer   liegen   als   in
den   Pfahlbauten.

a.   Lange   des   letzten   Backenzahns   des   Unterkîefers.

mm       28     30     32     34   36   38        40    42     44      46     48   50
Crestaulta   ....            2      2      7   9   3   ?
Alpenquai   Zurich   .       1113   5   (keine   weiteren   Angaben)
Egolzwil   2.   ...1      276   12   7         55    10   896

b.   Halsbreite   des   Schnlterblattes.

mm      18  20   22    24    26       28    30    32    34    36    38    40  42
Crestaulta   ...   10    16    14   3
Alpenquai   Zurich1   1     6    10      4      2         2   1   1
Egolzwil   2...          2541        2673   2   1

c.   Grossie   distale   Breite   des   Oberarmknochens.

mm      34     36    38    40    42       44    46   48    50    52    54  56
Crestaulta   ....   9      8      3      4   1
Alpenquai   Zurich   .   (39   Stùck   mit   35-42)         3   1   1
Egolzwil   2   (links)   .2552   12     10      912   9

Die   vorstehenden   Zusammenstellungen   zeigen,   dass   die   zahmen
Schweine   von   Crestaulta   eine   geringere   Grossenvariation   aufweisen
als   diejenigen   von   Egolzwil   2   und   vom   Alpenquai   Zurich   und   dass
sie   im   ganzen   eher   grosser   waren   als   dièse.   Die   wenigen   vollstândigen
Gliedmassenknochen   bestâtigen   das   Urteil   ùber   die   Grosse;   auf
aile   Fàlle   spielt   in   Crestaulta   eine   „kleinere   Rasse*',   die   nach
F.   Otto   (1901)   durch   die   Bronzeleute   eingefuhrt   worden   sein   soll,
durchaus   keine   Rolle.   Der   stattliche   Wuchs   und   die   geringe   Varia-
tionsbreite   deuten   darauf   hin,   dass   die   Schweinezucht   in   dem

1   Nach   Einzelangaben   E.   Wettstein,   1924,   S.   91.   Hiezu   ist   noch   bemerkt:
von   85   Exemplaren   gehôren   75   zum   Torfschwein   (20  —  25   mm)   ;   6   andere
haben   nur   16  —  19   mm,   kônnten   also   zu   der   von   Otto   (1901)   aufgestellten
kleineren  Rasse  gehôren;  4  mit  26 — 28  mm  stammen  von  grossen  Ebern  oder
vom   „Hausschwein"   und   2   mit   32   und   35   mm   sind   sicher   vom   Wildschwein.
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hochgelegenen   Crestaulta   in   Blute   stand;   die   im   Vergleich   zum
Schaf   bescheidene   Individuenzahl   hàtte   dies   nicht   vermuten   lassen.

Es   ist   anzunehmen,   dass   wie   anderwàrts   so   auch   in   Crestaulta
hâufig   zufâllige   Kreuzungen   von   Wildschweinen   und   zahmen
Schweinen   stattfanden;   bestimmte   Anzeichen   hiefiir   wurden   nicht

gefunden.   Im   Berner   Oberland   kamen   nach   dem   Zeugnis   von
J.   R.   Steinmùller   noch   im   Anfang   des   18.   Jahrhunderts   viele
solche   wilden   Kreuzungen   vor.   J.   U.   Duerst   berichtet   von   dem
Einbruch   eines   wilden   Keilers   in   das   Muttersauengehege   in   Witzwil
(Kanton   Bern)   im   Jahre   1922;   ca.   100   Ferkel   mussten   hernach
als   Mischlinge   bezeichnet   werden.

Zur   Wertung   der   Grossenverhâltnisse   der   Schweine   von   Crest-
aulta  sei   noch   folgendes   erwàhnt:   In   den   Jahren   1932   und   1933

wurden   aus   dem   Schutt   der   seit   ca.   1400   in   Triïmmern   liegenden
Burg   Belmont,   bei   Fidaz,   Tierknochen   ausgegraben.   Ich   habe   dièse
Reste   seinerzeit   untersucht.   Die   Schweine   (auch   die   Rinder)   waren

entschieden   kleiner   als   diejenigen   von   Crestaulta;   so   wies   z.   B.   der
hinterste   Backenzahn   des   Unterkiefers   des   Schweines   nur   folgende
Làngen   auf:

mm   22        24       26       28       30       32   34
Anzahl:          1        1        2        5        3        2   1

Man   vergleiche   oben   die   Zahlen   von   Crestaulta.
Wenn   man   die   Schweine   von   Fidaz   als   Nachkommen   der   Schwei-

ne  von   Crestaulta   betrachten   wollte,   so   konnte   man   den   Rùckgang
in   der   Grosse   etwa   dadurch   erklâren,   dass   die   Haltung   der   Schweine
im   Mittelalter   nicht   besser   gewresen   sei   als   in   der   Bronzezeit   und
dass   gleichzeitig   die   Kreuzung   mit   dem   Wildschwein   immer
seltener   geworden   sei.   Indessen   ist   es   ja   sehr   fraglich,   ob   zwischen
dem   Schwein   von   Crestaulta   und   dem   mittelalterlichen   Schwein

von   Fidaz   irgendwelche   Beziehungen   bestehen.
Bei   dem   Fehlen   von   Schàdeln   muss   auch   darauf   verzichtet

werden,   ùber   die   Verwrandtschaft   des   Schweines   von   Crestaulta
und   des   Torfschweines   der   neolithischen   Pfahlbauten   mehr   zu

sagen,   als   dass   sie   nicht   ausgeschlossen   sei.

4.     Die   Ziege   und   das   Schaf.

In   der   Tierliste   und   den   ihr   beigefùgten   Bemerkungen   ist   die
ùberwTiegende   Rolle   hervorgehoben,   welche   das   Schaf   unter   den
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Haustieren   von   Crestaulta   spielt;   seine   ca.   450   Individuen   machen
mehr   als   die   Hàlfte   aller   Haustiere   aus.   Die   Ziege   mit   ca.   150   Indi-

viduen  tritt   daneben   stark   zurùck.   Das   Zahlenverhàltnis   von

etwa   3   :   1   wurde   auch   im   bronzezeitlichen   Pfahlbau   Alpenquai
Zurich   festgestellt   (E.   Wettstein,   1924,   S.   124).

Weder   von   der   Ziege   noch   vom   Schaf   sind   Schàdel   gefunden
worden,   dagegen   sind   Hornzapfen   zahlreich   vorhanden   und   zwar
uberwiegen   diejenigen   der   Ziege.   Dies   steht   im   Widerspruch   mit
der   kleineren   Individuenzahl   der   Ziege;   die   Erklàrung   ergibt   sich
aus   dem   Vorkommen   von   hornlosen   Schafen.

Von   den   sehr   zahlreichen   Hornzapfen   der   Ziege   haben
aile   mit   ganz   wenig   Ausnahmen   die   von   der   Torfziege   des   Neo-
lithikums   her   bekannte   Form;   sie   sind   „sâbelfôrmig",   mit   ovalem
Querschnitt   an   der   Basis,   ohne   deutliche   Kante   und   ohne   jede
Drehung.   Die   Làngsdurchmesser   an   der   Basis   schwanken   zwischen
25   und   38   mm;   die   Querdurchmesser   betragen   etwa   zwei   Drittel
dieser   Zahlen.   Zu   den   Ausnahmen   gehort   ein   Zapfenbruchstïick
mit   Durchmessern   von   61   ur.d   31   mm;   es   ist   dïinnwandig,   ohne
jede   Kante,   ohne   Drehung;   es   diïrfte   von   einem   grossen   Bock   der
sàbelhornigen   Ziege   oder   von   einem   Kreuzungsprodukt   von   Ziege
und   Steinbock   stammen.   Die   iibrigen   Ausnahmen,   7   Zapfen,
zeigen   aile   eine   entschiedene   Kantenbildung   am   Vorderrand   und
eine   Einwàrtsdrehung   dieser   Kante.   Dièse   Drehung   ist   am   deut-
lichsten   an   einem   linken   Zapfen   mit   Durchmessern   von   34   und
24   mm,   der   106   mm   ùber   der   Basis   abgebrochen   ist.   Die   sechs
iibrigen   Hornzapfen   sind   aile   grosser,   aber   jûnger   als   der   eben   be-
schriebene   und   zeigen   Kante   und   Drehung   etwas   weniger   ausge-
pràgt;   einer   hat   Durchmesser   von   52   und   35   mm;   bei   zwei   andern
konnen   45   und   30   bezw.   45   und   25   mm   Durchmesser   festgestellt
werden.

Die   sieben   Zapfen   mit   deutlicher   Kante   und   Drehung   zeigen,

dass   in   Crestaulta   neben   der   Torfziege   auch   schraubenhornige
Ziegen   vorkamen.   Die   Hornzapfen   einer   rezenten   mânnlichen
schraubenhornigen   Ziege,   der   .,Strahlenziege"   von   Luzein   (Grau-
biinden),   entsprechen   in   Form   und   Dimension   dem   Fragment   mit
52   mm   Làngsdurchmesser   der   Basis.

Im   bronzezeitlichen   Pfahlbau   Alpenquai   Zurich   fand   E.   Wett-
stein  (1924)   bei   den   Hornzapfen   der   Ziege   zwar   eine   erhebliche

Variation   in   der   Grosse,   aber   weitgehende   Obereinstimmung   der
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Form,   sodass   er   das   Vorliandensein   nur   einer   Rasse,   der   Torfziege,
annahm.   Die   Mittelhand-   und   Mittelfussknochen   der   Ziegen   von
Crestaulta   sind   etwas   kiirzer   als   diejenigen   vom   Alpenquai   Zurich
aber   durchwegs   entschieden   breiter.   Ein   einzelner   Mittelfuss-

knochen von  141  mm  Lange  (gegeniïber  113 — 118  mm  bei  den  drei
ùbrigen   vollstàndigen)   gehorte   wohl   zu   einem   Tier   mit   den   grôssten
Hornzapfen.

Die   Plumpheit   im   Vergleich   zum   Alpenquai   Zurich   zeigt   sich
auch   bei   den   Metapodien   der   Schafe   (siehe   unten).   Ist   die   hohe

Lage   des   Fundortes   zur   Erklàrung   dieser   Erscheinung   herbeizu-
ziehen   ?

Die   Hornzapfen   des   S   c   h   a   f   e   s   stimmen   insofern   uberein,
als   sie,   wie   die   Stiïcke   mit   anhaftendem   Stirnbein   zeigen,   stark
schràg   nach   aussen   und   riïckwârts   gerichtet   sind.   Aber   im   iibrigen
lassen   sich   drei   Formen   unterscheiden   :

1)   kleine   Zapfen   mit   rundlichem   Querschnitt,   Umfang   an   der
Basis   80—120   mm;

2)   grosse   Zapfen   mit   deutlich   ausgepràgter   Vorderflâche,   Quer-
schnitt  stumpf-dreieckig   bis   fast   trapezfôrmig;   Innenflàche

flach;   Umfang   an   der   Basis   140  —  200   mm;   zwei   Exemplare
mit   Knick   der   Kriïmmung   und   Druckflàchen.   Einige   Zapfen
lassen   ausser   der   Windung   auch   eine   Drehung   erkennen.

3)   Zwischenformen   von   mittlerer   Grosse;   Querschnitt   hinten
gerundet,   schmales   Oval,   an   Spitze   vorn   zugeschàrft;   Innen-

flàche  oft   flache   Vertiefungen.   Weniger   zahlreich   als   die
beiden   ersten   Formen.

Die   erste   Form   stimmt   in   Richtung   und   Grosse   ungefàhr   mit
dem   Hornzapfen   des   Torfschafes   aus   den   neolithischen   Pfahlbauten
Egolzwil   2   und   Gelfmgen   uberein;   dagegen   ist   der   Querschnitt
rundlich,   wàhrend   der   des   Torfschafes   im   allgemeinen   fast   linsen-

formig   ist   1.
Die   zweite   Form   ist   diejenige,   die   J.   U.   Duerst   zur   Aufstellung

einer   grosseren   Schafrasse,   dem   Kupferschaf,   Anlass   gab.   Die

1   G.   Glur   (1894,   Taf.   II)   bildet   einen   Torfschafschâdel   von   Font   ab,
dessen   Hornzapfen   einen   rund-eifôrmigen   Querschnitt   besitzen.   Dièse   Form
bildet   einen   Ùbergang   zu   der   von   Crestaulta.
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Zapfenforni   wurde   schon   in   den   iiltesten   Siedlungen   neben   déni
Torfschaf   gefunden   nnd   wird   daher   von   eimgen   Autoren   als   dem
mannlichen   Torfschaf   zugehorig   betrachtet.   Xaheres   hieriiber   in
der   nâchstens   ersclieinenden   Arbeit   iiber   die   Reste   der   Haustiere

von   Egolzwil   2   und   Seematte-Gelfîngen.   Vergl.   auch   G.   Eugster
(1921):   Das   Bundner   Oberlander   Scliaf.

Die   als   Zvvischenform   bezeichnete   dritte   Zapfenforni   weist   hàufig
deutliche   Spnren   von   Wachstumshemmungen   auf   :   einzelne   scheinen
kûnstlich   verursacht   worden   zu   sein,   was   ùbrigens   auch   an   àhn-

lichen   Hornzapfen   aus   neolithischen   Siedlungen   beobachtet   worden
ist.   Einige   Autoren   wollen   solche   Formen   als   Cbergangsformen

zur   Hornlosigkeit   oder   als   Folgen   der   Kastration   erklàren   (vergl.
auch   G.   Eugster,   1921;   R.   Yogel,   1933).

Im   Anschluss   an   die   kurze   Besprechung   der   in   Crestaulta   ge-
fundenen   Hornzapfen   des   Schafes   muss   noch   betont   werden,   dass
zweifellos   in   dieser   Station   wie   in   jeder   andern   bronzezeitlichen
das   hornlose   Schaf   vorhanden   war.   Zwar   wurden   keine   hornlosen

Schadelreste   gefunden;   aber   da   die   Zahl   der   Schàdelreste   uberhaupt
nur   sehr   gering   ist,   làsst   sich   daraus   kein   Schluss   ziehen.   Dagegen
kann   das   starke   Vorherrschen   der   Hornzapfen   der   Ziege,   die   doch
nur   den   dritten   Teil   der   Individuen   des   Schafes   zàhlt,   nur   mit   der
Annahme   erklart   werden,   dass   in   Crestaulta   das   hornlose   ..Bronze-

schaf"   eine   grosse   Rolle   spielte.
Gegenuber   der   friïher   herrschenden   Ansicht,   dass   das   hornlose

Schaf   erst   in   der   Bronzezeit   aufgetreten   sei,   muss   hier   die   von
L.   Rùtimeyer   (1861,   S.   129)   gemachte   Beobachtung   erwàhnt
werden:   ..Hornlose   Schafschadel   waren   in   den   Pfahlbauten   selten".

Aus   dem   Zusammenhang   ergibt   sich,   dass   sich   dièse   Bemerkung
auf   die   neolithischen   Pfahlbauten   bezieht.   Die   in   ihr   liegende
positive   Aussage,   dass   hornlose   Schafschadel   immerhin   schon   im
Neolithikum   vorkamen,   hat   in   jiingster   Zeit   ihre   Bestâtigung
gefunden.   In   der   fruhneolithischen   Siedlung   Seematte-Gelfingen
am   Baldeggersee   wurde   neben   einigen   Schàdeln   des   gewohnlichen
Torfschafes   ein   hornloser   Schafschadel   entdeckt.   Auch   J.   U.   Di   erst
fiihrt   ein   hornloses   Schaf   aus   dem   Neolithikum   von   Abbeville   an.

Es   hait   schwer,   auf   Grund   der   Hornzapfen   etwas   Bestimmtes
ùber   die   .,Rassen"   der   Schafe   von   Crestaulta   auszusagen,   wenn   man
wie   der   Berichterstatter   mit   anderen   Autoren   der   Ansicht   zuneigt,

dass   das   grosshornige   .,Kupferschaf  "   und   das   hornlose   ..Bronze-
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schaf'1   nicht   ohne   weiteres   als   besondere   Rassen   betrachtet   werden
kônnen.   Die   im   Neolithikum   nebeneinander   vorkommenden   kleinen

und   grossen   Hornzapfen   konnen   sehr   wohl   den   beiden   Geschlech-
tern   einer   und   derselben   Rasse   angehoren.   L.   Rùtimeyer   (1861,
S.   195)   betrachtete   die   Schafe   des   Nalpsertales,   bei   Disentis,   als
sehr   nahe   verwandt   mit   dem   Torfschaf.   Ùber   die   Horner   dieser

Schafe   bemerkt   er,   dass   sie   „selten   nach   vorwârts   gewunden,
hàufîger   aber   aufstehend,   und   àhnlich   wie   bei   Ziegen   in   schwachem
Bogen   nach   hinten   gerichtef'   seien.   Dièse   Bemerkung   steht   nicht
im   Widerspruch   mit   der   Angabe   von   G.   Eugster   (1921,   S.   83),
dass   die   Widder   der   Nalpser   Schafe   schwere   Horner   besassen.   ganz
ahnlich   wie   wir   dies   fur   die   Widder   von   Crestaulta   nach   der   Unter-

suchung   der   Funde   annehmen   konnen.   Da   sich   anderseits   auch   die
Hornzapfenform   der   Mutterschafe   von   Nalps   in   Crestaulta   fîndet,
so   hindert   uns   nichts,   die   bronzezeitlichen   Schafe   von   Crestaulta
als   nahe   Verwandte   des   neolithischen   Torfschafes   zu   betrachten,

wie   dies   Rùtimeyer   mit   den   rezenten   Nalpser   Schafen   getan   hat.
Die   hornlosen   Schafe,   die   wir   neben   den   Gehornten   in   Crestaulta

voraussetzen,   mûssen   nicht   notwendig   einer   andern   Rasse   ange-
horen;  die   Hornlosigkeit   kann   in   jeder   Rasse   vorkommen   und

durch   Zucht   zu   grosser   Verbreitung   gebracht   werden   *.

1   G.   Eugster   (1921,   S.   38)   erwâhnt,   dass   in   der   Gemeinde   Vrin   im   Zeit-
raum   eines   Dezenniums   die   ganze   Herde   von   ungefàhr   500   Tieren   hornlos
geworden   war,   nachdem   die   Gemeinde   beschlossen   hatte,   dass   nur   noch
hornlose   Widder   geduldet   wùrden.

Als   Nachtrag   zur   Rassenfrage   sei   noch   folgendes   erwâhnt:   In   neuerer   Zeit
hat   sich   L.   Adametz   (Wien)   mit   dem   Bûndner   Oberlânder   Schaf   beschàftigt.
Auch   er   hait   es   fur   einen   Abkômmling   des   Torfschafes.   Die   ,.Ziegenhôrnig-
keit"   sei   weder   fur   das   Torfschaf   noch   fur   das   heutige   Biindner   Oberlânder
Schaf   als   eine   Rasseneigentûmlichkeit   zu   betrachten.   Das   Horn   des   Bockes
sei   normaler   Weise   eine   ziemlich   weit   ausgezogene   Spirale   gewesen.   Im   Jahre
1934   hat   Adametz   durch   Nationalrat   Foppa   in   Vigens   Gelegenheit   erhalten,
eine   von   einem   Hàndler   zusammengekaufte   Herde   von   Schafen   aus   dem
Medels   zu   sehen.   Er   habe   darunter   junge   Bôcke   gefunden,   deren   Horner
bereits   die   Form   andeuteten,   welche   an   dem   im   Plantahof   aufbewahrten   Kopf
eines   Nalpser   Widders   in   voiler   Ausbildung  zu   sehen  ist.   (Der   betreffende  Kopf
ist   auch   in   der   Arbeit   von   G.   Eugster   abgebildet.)   Neben   dieser   Hornform
des   Bockes   nennt   Adametz   als   zweites   Merkmal   des   Bûndner   Oberlânder
Schafes   den   bis   auf   das   Sprunggelenk   reichenden   langen   Schwanz.   Beide
Merkmale   und   auch   sonstige   Ûbereinstimmung   fand   Adametz   bei   dem   um
Salzburg   vorkommenden   „Steinschaf",   das   frùher   eine   sehr   grosse   Verbreitung
gehabt   habe.   Wie   dièses,   so   gehôre   auch   das   heutige   Bûndner   Oberlânder
Schaf   und   also   auch   das   Torfschaf   zu   der   Gruppe   der   Zackelschafe,   die   vom
vorderasiatischen   Wildschaf   Ovis   vignei   Blyth.   abstammen   soll.   Mein   Befund
an   den   Hornzapfen   lâsst   die   Môglichkeit   offen,   dass   auch   die   Schafe   von
Crestaulta   zur   Gruppe   der   Zackelschafe   gehôrten.
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Fur   die   Beurteilung   der   Korpergrosse   der   Schafe   von   Crestaulta
im   Vergleich   zu   denen   vom   Alpenquai   Zurich   und   vom   rezenten
Schaf   von   Disentis   eignen   sich   am   besten   die   in   voiler   Lange   er-
haltenen   Gliedmassenknocken.   Leider   ist   ihre   Zahl   nur   gering;   nur
von   der   Speiche,   vom   Mittelhand-   und   Mittelfussknochen   sind   je
mehrere   Exemplare   vorhanden.

Làngen   von   5   Speichen:   138,   142,   150,   152,   160   mm   (Alpenquai
137  —  173;   rezentes   Schaf   von   Disentis   167   mm).

Làngen   von   7   Mittelhandknochen   :   115,   119,   126,   129,   130,   136,
143   mm   (Alpenquai   116  —  141,   Disentis   138   mm).

Bei   ungefàhr   gleichen   Làngendimensionen   weisen   dièse   Knochen
in   Crestaulta   grossere   Breiten   der   Mittelstùcke   und   der   distalen
Gelenke   auf   als   im   Alpenquai   Zurich.   Die   gleiche   Erscheinung
wurde   auch   bei   der   Ziege   festgestellt.

5.    D  a  s   R  i  n  d  .

In   den   Bemerkungen   zur   Tierliste   ist   bereits   erwàhnt,   dass   das
Hausrind   mit   175   Individuen   etwa   ein   Fùnftel   aller   Haustiere
ausmacht   und   hinter   dem   Schaf   weit   zurûcksteht.

Vollstândige   Schàdel   oder   auch   nur   grossere   Fragmente   des
Schàdels   sind   nicht   vorhanden,   wohl   aber   viele   Hornzapfen.
Sie   sind   von   sehr   verschiedener   Grosse;   der   Umfang   an   der   Basis
schwankt   zwischen   113  —  225   mm.   Die   kleinen   Zapfen   von   113   bis
135   mm   Umfang   sind   selten,   ebenso   diejenigen   mit   190  —  225   mm.
Von   den   letzteren   konnen   zwei   mit   216   und   225   mm   Basisumfang
wegen   ihrer   Grosse   dem   Ur   zugeschrieben   werden,   dessen   Vor-
kommen   in   Crestaulta   auch   einige   Trummer   von   grossen   Glied-
massen   wahrscheinlich   machen.   Ein   einziger   Zapfen   von   168   mm
Basisumfang   ist   mit   177   mm   ganzer   Lange   erhalten   ;   die   meisten
sind   nahe   der   Basis   abgebrochen.   Was   erhalten   ist,   zeigt   mit   ganz
wenig   Ausnahmen   die   Richtung   und   Kriïmmung,   wie   sie   fur   die
heutige   Braunviehrasse   charakteristisch   sind.

Im   ganzen   erhàlt   man   von   den   Hornzapfen   den   Eindruck,   dass
neben   ganz   wenig   recht   kleinen   Rindern   viele   mittlere   und   grosse
vorkommen.   Den   gleichen   Eindruck   machen   auch   die   Unter-
k   i   e   f   e   r   .   Es   ist   zwar   kein   einziger   vollstàndig   erhalten   ;   aber   an
12   Stucken   liessen   sich   Zahnreihen   von   126   bis   142   mm   feststellen
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(Alpenquai   Ziirich,   121   bis   143;   Egolzwil   2,   126   bis   177,   wobei   aber
die   Zahnreihen   iiber   150   mm   dem   Ur   zuzuschreiben   sind).

Es   mag   hier   auch   bemerkt   werden,   dass   die   Unterkiefer   zum
grossen   Teil   von   jungen   Rindern   stammen   ;   so   weisen   von   77   links-
seitigen   Fragmenten   aus   der   Grabung   1937   mindestens   23   Unter-

kiefer  auf   ein   Alter   von   weniger   als   einem   halben   Jahr   hin,   15   auf
1  —  2   Jahre,   29   auf   2V2   und   mehr   Jahre.   Ganz   ait   mit   stark   abge-
kautem   M3   war   nur   ein   Fragment.

Ein   Urteil   ûber   die   Grosse   der   Hausrinder   lâsst   sich   auch   aus   den

Làngen   der   vollstàndigen   Gliedmassenknochen   gewinnen   ;   es   sind   dies   :

a   b
2   Speichen                            220,   250   mm        (242)   (295)

11   Mittelhandknochen   .   .    .     161—  202   mm        (178)   (214)
11   Mittelfussknochen    .    .    .      188—  232   mm        (206)   (235)

Zum   Vergleiche   sind   unter   a   die   Masse   der   Dachauer   Mooskuh
(nach   J.   U.   Duerst,   1904)   und   unter   b   die   Masse   eines   Rinder-

skelettes,   angeblich   der   Braunviehrasse   (B.   t.   3   der   Sammlung   des
Zoologischen   Muséums   der   Universitât   Zurich)   von   470   mm   Ba-
sallânge   des   Schàdels   beigefùgt   K

Es   kann   auf   Grund   der   paar   Angaben   gesagt   werden,   dass   die
Rinder   von   Crestaulta   im   allgemeinen   grosser   waren   als   die   Da-

chauer  Mooskuh,   aber   kleiner   als   ein   grosses   Rind   der   modernen
Braunviehrasse.   Die   Widderristhôhe   der   Dachauer   Mooskuh   betràgt

1150   mm,   diejenige   von   389   Rassenkùhen   des   schweizerischen
Braunviehschlages   nach   A.   Sciuchetti   (1933)   1220  —  1450   mm.   Die
grosseren   Tiere   von   Crestaulta   erreichten   zum   mindesten   die   untere
Grenze   der   Variationsbreite   des   Braunviehs.

Ein   Vergleich   mit   den   bronzezeitlichen   Rindern   vom   Alpenquai
Zurich,   fur   welche   E.   Wettstein   (1924)   Widerristhohen   von
1100  —  1300   mm   errechnete,   zeigt,   dass   die   Variationsbreite   der
dort   sehr   zahlreichen   Metapodien   derjenigen   von   Crestaulta   ent-
spricht:   Lange   der   Mittelhandknochen   163  —  198,   Lange   der   Mittel-

fussknochen 178 — 231  mm.

P.   Revillioe   (1926)   erwahnt   bei   der   Besprechung   der   La   Tène-

Funde   in   Genf,   dass   die   dort   gefundenen   Rinder   der   Rasse   ent-
sprechen,   die   fiir   die   Bronzezeit   der   Westschweiz   charakteristisch

1   Die   Zahnreihenlânge   des   Unterkiefers   ist   bei   den   Vergleichstieren   124
bezw.  137  mm;  dièse  Masse  sind  entschieden  kleiner  als  sie  bei  prâhistorischen
Rindern   von   entsprechender   Kôrpergrôsse   zu   finden   waren.
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sei   und   fur   welche   Duerst   eine   Risthohe   von   1080   mm   angenom-
men   habe.   Die   Rinder   von   Crestaulta   waren   demnach   entschieden

grosser   als   die   westschweizerischen   Bronzerinder.
Die   in   einer   andern   Arbeit   von   P.   Revilliod   (1926   a,   S.   66)

enthaltenen   zahlreichen   Massangaben   ftir   die   La   Tène-Rinder   von
Genf   ermoglichen   den   direkten   Vergleich   mit   Crestaulta;   dabei
zeigt   sich   deutlich,   dass   in   der   Bronzesiedlung   Crestaulta   grossere
Rinder   gehalten   wurden   als   in   Genf   zur   La   Tène-Zeit   1.

Was   die   Rassenfrage   anbelangt,   so   kann   nur   gesagt   werden,   dass
die   Reste   der   Rinder   von   Crestaulta   keine   Trennung   in   verschiedene

Rassen   zulassen.   Der   ganze   Bestand   scheint   aus   Nachkommen   des
Ur   zu   bestehen,   die   sich   nur   in   der   Grosse   unterscheiden.   Auch   der
Grossenunterschied   kann   nicht   stark   ins   Gewicht   fallen   ;   die   Làngen-
unterschiede   der   Metapodien   sind   nicht   grosser   als   bei   den   von   A.
Sciuchetti   (1933)   untersuchten   389   reinrassigen   Braunviehkiihen.

Zum   Schlusse   mag   noch   erwâhnt   werden,   dass   die   Rinder   aus
der   Burgruine   Fidaz   (siehe   Abschnitt   Schwein)   wesentlich   kleiner
sind   als   die   von   Crestaulta;   das   gleiche   ist   auch   von   den   Rindern
der   mittelalterlichen   Ruine   Neutoggenburg   (St.   Gallen)   zu   sagen.

D.   ZUSAMMENFASSUNG

Die   bronzezeitliche   Landsiedlung   Crestaulta   ist   die   grosste   bisher
in   der   Schweiz   entdeckte   Station   dieser   Art.

Die   Wildtiere   machen   nur   etwa   3%   von   allen   Sàugetierindividuen
aus;   Wildschwein,   Bar,   Steinbock   und   Gemse   sind   die   wichtigsten
Jagdtiere.   Zu   den   fûnf   Haustieren   der   neolithischen   Siedlungen
tritt   das   kleine   Pferd   vom   helvetisch-gallischen   Typus   neu   hinzu.

1   P.   Revilliod   hat   festgestellt,   dass   die   Rinder,   welche   in   den   westschweize-
rischen Siedlungen  der   La   Tène-Zeit   mit   Einschluss   von  Basel   gefunden

wurden,   eine   recht   einheitliche,   kleine   Torfrind-Rasse   bilden.   Er   fragt   sich,   ob
die   Entstehung   dieser   Rasse   auf   gleiche   Weise   zu   erklàren   sei,   wie   dies   von
verschiedenen   Autoren   fur   die   Abnahme   der   Kôrpergrôsse   der   Rinder   in   den
westschweizerischen   Bronzestationen   geschehen   ist,   namlich   durch   allmâligen
Verfall   der   Viehzucht   infolge   vermchrter   Pflege   des   Ackerbaues.   Revilliod
neigt   zu   der   Ansicht,   dass   auf   dièse   Weise   keine   einheitliche,   nur   geringe
Variation   aufweisende   Rasse   entstehen   kônne   und   dass   das   Auftreten   einer
solchen   zur   La   Tène-Zeit   mit   der   Einwanderung   einer   neuen   Bevôlkerung   in
Verbindung   zu   bringen   sei   (1926,   S.   114   und   117).

Dabei   ist   wohl   angenommen,   dass   die   neuen   Siedler   in   ihren   frùheren
Wohnsitzen   eine   ihren   besonderen   Bediirfnissen   entspre;   hende   Rinderrasse
herangezùchtet,   sie   dann   auf   ihrer   Wanderung   mitgefuhrt   und   nach   ihrer
Niederlassung   làngere   Zeit   unvermischt   erhalten   haben.
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Im   Gegensatz   zu   anderen   pràhistorischen   Siedlungen   der   Schweiz
ist   das   Schaf   das   hàufigste   Haustier,   mehr   als   doppelt   so   zahlreich
wie   das   Rind,   das   seinerseits   doppelt   so   hàufig   ist   wie   das   Schwein.

Unter   den   vier   Hunden   nâhert   sich   einer   dem   Inostranzewi-

Typus;   die   ùbrigen   haben   die   Grosse   vom   Torfhund.   Die   Schweine
gehôren   aile   einer   stattlichen   Rasse   an,   und   es   liegen   keine   An-
zeichen   einer   kleineren   Rasse   vor,   die   in   westschweizerischen
Bronze-Stationen   neben   dem   Torfschwein   des   Neolithikums   auf-

tritt.   Die   Ziegen   gehoren   in   ihrer   Mehrzahl   der   sàbelhornigen   Torf-
ziege   an;   doch   treten   auch   einzelne   Hornzapfen   auf,   die   den   ge-
drehten   Hornzapfen   einer   mànnlichen   rezenten   ..Strahlenziege"
entsprechen.   Die   grosse   Mehrzahl   der   Schafe   muss   hornlos   gewesen
sein;   unter   den   verhâltnismàssig   wenig   zahlreichen   Hornzapfen
finden   sich   die   typischen   Formen   des   Torfschafes   mit   rundlichem
bis   linsenformigem   Querschnitt,   aber   auch   die   grôsseren   Zapfen
mit   deutlich   ausgeprâgter   Vorderflàche,   die   von   Widdern   stammen
kônnen   und   nicht   einer   besonderen   Rasse   angehoren   miissen.   Die
Reste   der   Hausrinder   geben   keine   Anhaltspunkte   zur   Unter-
scheidung   verschiedener   Rassen.   Die   Grosse   der   Rinder   von
Crestaulta   entspricht   der   im   bronzezeitlichen   Pfahlbau   Alpenquai
Zurich   und   im   neolithischen   Pfahlbau   Egolzwil   2   gefundenen.   Ein
Ruckschritt   in   der   Rinderzucht   kann   nicht   festgestellt   werden;
ein   Vergleich   mit   westschweizerischen   Stationen   der   Bronze-   und
La   Tène-Zeit   sowie   mit   mittelalterlichen   Fundorten   der   Ost-

schweiz   spricht   sehr   zu   Gunsten   von   Crestaulta.
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Auf   dem   Gebiet   der   vergleichenden   Placentationslehre   sind   in
neuer   Zeit   viele   und   wertvolle   Arbeiten   publiziert   worden.   Mossman
(1937)   hat   darum   in   einer   monographischen   Darstellung   versucht,
aile   bekannten   und   oft   weit   zerstreuten   Befunde   ùber   die   Frucht-
hiillen   und   die   Placenten   der   Eutherien   ùbersichtlich   zu   ordnen.

Zur   Klassifikation   der   einzelnen   Sàugetiere   auf   der   Basis   des
Fruchthùllenvergleiches   bediente   sich   Mossman   folgender   vier
Hauptmerkmale,   die   er   fur   ordnungsspezifisch   hait:   1)   der   Orien-
tierung   der   Keimscheibe   im   Utérus;   2)   des   Verhaltens   und   der
Grosse   des   Dottersackes;   3)   als   sehr   wichtiges   Charakteristikum
der   Ausbildung   sowie   Ausdehnung   der   entodermalen   Allantois,   und
4)   der   feineren   Morphologie   der   definitiven   Placenta.   Auf   dieser
Grundlage   glaubte   er   bis   dahin   unbekannte   phylogenetische   Zu-
sammenhànge   zwischen   einzelnen   Sàugerordnungen   und   Bezie-
hungen   unter   weit   verwandten   Familien   nachweisen   zu   konnen.

So   konnte   er   z.   B.   fur   die   Xagetiere   in   klarer   Beweisfuhrung   eine
deutliche   évolutive   Reihe   aufzeichnen.

Die   damais   bekannten   Befunde   ùber   die   Insektivoren   gestat-
teten   Mossman   aber   nicht,   Licht   in   das   Dunkel   der   phylogene-
tischen   Zusammenhânge   dieser   Gruppe   zu   bringen.   Das   Eihaut-
und    Placentationsverhalten   der    Kerfejàger   muss   aber   darum
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besonders   interessieren,   weil   seit   Huxley   (1880)   allgemein   ange-
nommen   wird,   dass   die   Insektenfresser   einen   zentralen   und   primi-
tiven   Platz   unter   den   Eutheria   einnehmen;   so   dûrften   sie   die
nàchsten   Beziehungen   zur   Wurzel   des   Sàugetierstammes   haben.
Aus   diesem   Bedûrfnis   heraus   haben   in   den   letzten   Jahren   Goetz

(1936,   1937   a   u.   b)   fur   Centetes   und   Hemicentetes,   Hill   (1939)   fur
Potamogale,   Mossman   (1939)   fiir   Scalopus,   Sansom   (1937   u.   1939)
fur   Crocidura,   Strauss   fiir   Ericulus   und   Wislocki   (1940)   fiir
Solenodon   die   Ergebnisse   ihrer   Untersuchungen   an   den   Frucht-

hiillen   und   Placenten   der   genannten   Insektivorenarten   mitgeteilt.
Auf   Grund   der   neuen   Tatsachen   lassen   sich   nun   bei   den   Insekti-

voren   hinsichtlich   des   Eihautverhaltens   mehrere   Gruppen   unter-
scheiden,   die   bisher,   was   die   vergleichend-embryologischen   Ver-
hâltnisse   anbetrifît,   nur   wenig   Beziehungen   zu   einander   erkennen

liessen.   Es   werden   so   sich   auch   mancherlei   Umgruppierungen
innerhalb   der   Ordnung   als   notwendig   erweisen.   Bei   diesen   Erwà-

gungen   diirfen   wir   allerdings   nicht   vergessen,   dass   die   Ordnung
der   Insektenfresser   liber   300   rezente   Arten   umfasst,   von   denen
bisher   erst   13   Spezies   aus   ganz   verschiedenen   Familien   untersucht
werden   konnten.

Um   doch   zu   einem   gewissen   Abschluss   zu   kommen,   hat   Mossman
in   seiner   Monographie   auf   Grund   der   àlteren   Befunde   versucht,   die
Fruchthiillen   der   Insektivoren   einheitlich   zu   charakterisieren   :

1)   die   Keimscheibe   soll   sich   nach   ihm   im   Utérus   antimesometral
oder   orthomesometral   (=   latéral)   orientieren;   dabei   ist   aber   streng
zwischen   Orientierung   der   Keimscheibe   und   der   Position   der   ersten
Anheftung   zu   unterscheiden,   da   das   Nidationsverhalten   nicht
einmal   als   Gruppen-   oder   Familiencharakteristikum   angesehen
wird;   2)   wàre   der   Dottersack   fiir   die   ganze   Ordnung   klein   und   soll
bis   zur   Geburt   bestehen   bleiben;   ausserdem   wùrden   die   Kerfe-

jâger   prinzipiell   zur   unvollstândigen   Keimblâtterumkehr   neigen;
3)   wàre   die   entodermale   Allantois   nach   diesem   Schéma   mittel-
gross   oder   klein,   und   4)   die   définitive   Placenta   durchwegs   laby-
rinthin-haemochorial.   Dass   dièse   hier   angedeutetè   Aufîassung   nicht
in   allen   Punkten   zutreffen   kann,   moge   die   folgende   Zusammen-
stellung   der   bisherigen   Ergebnisse   beweisen.

Hemicentetes   semispinosus   (Abb.   1   )   zeigt   nach
Goetz   eine   superfîzielle,   intraglandulâre   sowie   orthomesometrale
Implantation,   wobei   eine   Decidua   capsularis   vollig   fehlt.   Dièses
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Verhalten   ist   eine   besonders   raumschaiïende   Nidationsart   und

erklàrt   sich   durch   die   enorm   grosse   Fruchtbarkeit   der   Centetinen
(Bluntschli,   1937),   die   mit   Portmann   (1938)   als   ein   sehr   ar-
chaisches   Verhalten   unter   den   Sàugetieren   angesprochen   werden
darf.   Die   Keimscheibe   orientiert   sich   ebenfalls   latéral.   I  ni   weiteren

Verlauf   der   Entwicklung   kommt   es   zur   Ausbildung   eines   grossen
Dottersackes,   der   eine   orthomesometral   gelegene,   sehr   hoch-
stehende,   aber   nur   temporâre   Choriovitellinplacenta   aufbaut.
Dièses   Placentarorgan   verbindet   sich   mit   einem   sehr   grossen
„falschen   Placentarkissen'",   das   in   dieser   Ausdehnung   bisher   nur
bei   den   weichhaarigen   Borstenigeln   bekannt   geworden   ist.

Derartige   Schleimhautkissen,   die   nicht   am   Implantationsort
auftreten,   finden   sich   nach   den   bisherigen   Erfahrungen   dort,   wo
sie   einer   Dottersackplacenta   als   Ernàhrungsbasis   dienen,   also   bei
den   Insektivoren   nur   dann,   wenn   eine   Choriovitellinplacenta   als
voriïbergehendes   Stoffwechselorgan   funktioniert   (Tab.   1).

Die   Allantoisblase   von   Hemicentetes   ist   gross   und   bildet   die

Grundlage   fiir   eine   am   Implantationspol   gelegene,   weitmaschige
Labyrinthplacenta   mit   einem   zentralen   Blutbeutel,   die   den   Topf-
placenten   sehr   nahe   steht   und   an   die   sich   peripher   ein   syndesmo-
chorialer   Semiplacentarring   anschliesst.

Der   ebenfalls   auf   Madgaskar   heimische   Borstenigel   C   entêtes
ecaudatus   (siehe   Goetz),   von   dem   wir   Friihstadien   nicht

mit   Sicherheit   kennen,   zeigt   in   spàteren   Phasen   der   Entwicklung
seiner   Eihiïllen   und   im   Placentarbau,   abgesehen   von   unwesent-
lichen,   kleinen   Abweichungen,   die   selben   Verhâltnisse   wie   He-

micentetes (Abb.  1).
Der   hartstachelige   Borstenigel   Ericulus   s   et   o   s   u   s   (Abb.   2)

wurde   bislang   mit   den   weichhaarigen   Borstenigeln   Centetes   und
Hemicentetes   als   in   die   gleiche   Insektivoren-Unterfamilie,   die
Centetinen,   gehorend   betrachtet.   Seine   Einbettung   scheint   nach
meinen   Untersuchungen   antimesometral   und   teilweise-interstitiell-
intraglandulàr   zu   erfolgen.   Die   Keimscheibe   liegt   antimesometral.
In   den   jùngeren   Stadien   der   Placentarentwicklung   kommt   es   bei
ihm   ebenfalls   zum   Aufbau   einer   physiologisch   hochentwickelten,
allerdings   nur   ringfôrmigen   und   temporâren   Choriovitellinplacenta.
In   der   Implantationsachse.   gegeniiber   dem   Nidationspol,   entwickelt
sich   eine   primitive,   zweiblattrige   Dottersackplacenta,   die   hier   von
einem   nur   angedeuteten   falschen   Placentarkissen   ernàhrt   wird.   Im
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