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Vorwort. 

Das Pferd, das universelle Verkehrsmittel der Vergangen
heit, ist durch die Motorisierung zwar aus dem Stragenbild 
der modernen Stadte stark verdrangt. 1m iibrigen aber ist es 
weiter wie seit Jahrtausenden der treue, unermiidliche Helfer 
des Bauern. Es ist auch der Wehrmacht fiir viele Zwecke un
ersetzlich, und abseits von den grogen Stragen erwirbt es sich 
unter den wieder mehr zur Natur zuriickfindenden Menschen 
aller Teile unseres Volkes dauernd neue Freunde. Reiten und 
Fahren sind Fertigkeiten, die zu erlernen heute das Bestrebell 
viel weiterer Kreise ist als noch vor wenigen Jahren. Dabci 
scheint sich iiber das rein Technische hinaus in starkerem 
MaBe als friiher ein inneres V er haltnis zwischen Mensch und 
Pferd auszubilden. ~Ian darf sagen, dag das Gefiihl del' kame
radschaftlichen Verbundenheit mit dies em grog en und starken 
Tier kaum je starker verbreitet war als in del' lebenden Gene
ration. 

Es schien daher ein Bediirfnis, die Lebenseigentiimlichkeiten 
dieses Tieres, insbesondere Fragen seiner Ziichtung und seiner 
Rassenaufspaltung in Verbindung mit den Eigenheiten seiner 
Fortbewegung, gedrangt darzustellen. 

In dem Gesarntgebiet unseres VVissens iiber das Pferd gibt es 
eine Menge interessanter Dinge. Zu den interessanteslen gehort 
zweifellos die Tatsache, daB man durch palaontologische Funde 
seine Entwicklung durch die Jahrmillionen del' Erdgcschichte 
fast bis in alle Einzelheiten hat klaren konnen. Diesem Teil 
del' Wissenschaft vom Pferd ist in dem vorliegenden Buch 
ein eigenes Kapitel gewidmet worden. Denn mil' scheint, daB 
an dem Beispiel del' Entwicklung des Pferdes del' solchen 
Fragen nachgehende moderne ~1ensch eine gewisse Vorstellung 
zu erhalten vermag VOIl dem Gang des endlos langen Schop
fungsgeschehens, flas sich an dem Leben auf uns,el'er EreIe seit 
Urzeiten vollzogen hat und noch vollzieht. 
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Einige wertvolle Hinweise erhielt ich von dem Tiemrzt, 
Diplomlandwirt und Tierzuchtinspektor Dr. med. vet. habil. 
W. S c hii per, Dortmund, der die Freundlichkeit hatte, den 
Teil des Manuskripts, welcher sich mit Zucht- und Rassefragen 
hefaBt,einer Durchsicht zu unterziehen. Dafiir mochte ich an 
dieser Stelle meinen Dank aussprechen. 

Mein Dank gehiihrt ferner der Verlagsbuchhandlung Julius 
Springer, die sich die schone Ausstattung dieses Biichleins 
warm hat angelegen sein lassen. 

Berlin, im Juni 1939. 

W. Kruger. 
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Erstes Kapitel. 

Unser Pferd. 

I. Von den Pferdefarben. 

Unter den Gauen, die unsere groBe deutsche Heimat aus
machen, gilt OstpreuBen als "das Land der Pferde". Und 
das nicht mit Unrecht. DelHi folgen wir den Angaben des 
Statistischen J ahrbuches Wr cIas Deutsche Reich yon I 937, so 
beziffert sich del' Pferdebestand in Ostpreu(~en auf (12 5 (j,~ 6 
Tiere. Bei einer Gesamtbevolkerung von 2 33330 I l\lenschell 
in OstpreuBen kommt also auf 5,11 Personen ein Pferd. [m 
ganzen Deutschland betriigt bei einer Gesamtbevolkerung yon 
66029000 Menschen (die Ostmark und das Sudelenland 
konnlen hier noch nicht beriicksichtigl werden) der Pferde
hestand 3 4IO 3~~7 Tiere. 1m Heichsdurchschnitt kommt also 
erst auf I9,3 Personen ein Pferd. Ausgesprochene Pferde
zuchtgebiete wie Hannmer und Mecklenburg kommen zwar 
OstpreuBell in bezug auf (lie Pferdezahl sehr nahe, erl'eichen 
es abel' nicht. In Hannmel' kommt auf 5,8 Pel'sonen ,pin 
Pferd, in Mecklenbnrg auf 6,3 Personen. 

Ostpl'euBen ist aber nicht nur das pfel'del'eichste Land des 
Deutschen Reiches. Es nennt auch ein auBerol'dentlich wert
voIles uncI ziichterisch hochstehendes Pferdematel'ial sein eigen. 
Und das nahe der ostlichen Gl'enze des Heiches in del' Niihe yon 
Gumbinnen gelegene Hauptgestiit Tl'akehnell, von dem aus die 
ostpl'euBische Pferdezucht auf das llachhaltigsle heeinfluf~t 

wil'd, hesitzt Weltruf. 350 Stuten und 17 Hengste bilden hier 
den sliindigen Zllchtstand. Dazu kommt die in jedem .Tahl' ge
borene Nachzuchl, die wiihl'end del' el'stell Jahre in Tl'akehnen 
vel'bleiht. Durch sie erhoht sich del' Gesamtpfel'debestand 
Trakehnens auf dnrchweg 1300 Tiel'e. Auf dem insgesamt 
6000 ha groBen Gelande sind die Tiere, nach vprschiedenell 

1 Kruger, Unser Pierd une! seine YoriaiJren. 



Gesichtspunkten getrennt, in teilweise weit auseinanderliegen
den Vorwerken untergebracht. So ergeben sich verschiedene 
Pferdeherden, die im Sommer, von berittenen Hirten bewacht, 
die groBen Griinlandflachen des Gestiites beweiden. 

a) Fiichse, Braune, Rappen. 

Ein wundervolles Bild ist es, wenn eine Herde von Mutter
stuten mit ihren Fohlen daherzieht, die alten Tiere geord
neten und ruhigen Schrittes, die Fohlen aber die Mutter um
tanzelnd, yorausgaloppierend, dann aber schnell wieder zu
riickeilend und so fort. 'Vir wollen im Geiste eine solche 
Herde an uns vorbeiziehen lassen und uns dabei die .ve;schie
denen Haarfarben etwas genauer ansehen. Man stellt in 
Trakehnen die Herden der Mutterstuten z. T. nach den Farben 
zusammen. Es gibt einfarbige und gemischte Herden. Eine 
gemischte oder bunte Herde aber ist es, der wir begegnen. 

Da zieht gleich an der Spitze eine Stute daher, deren Haar
kleid am ganzen Keirper eine braunrote Farbe aufweist. Auch 
die langen Haare des Schwanz.es, der eifrig die Fliegen abweh
rend nach allen Seiten schlagt, weisen diese braunrote Farbe 
auf, ebenso die langen Haare, die z. T. als Mahne den oberen 
Halsrand zieren und nach der einen Seite herunterhangen oder 
die yorn zwischen den Ohren als Schopf auf die Stirn her
unterfallen. Ein solches Tier wird als "Fuchs" bezeichnet. 

Der Pferdeziichter unterscheidet im wesentlichen, wenn man 
die ortlich haufig etwas verschiedenen Bezeichnungen unbe
riicksichtigt laBt, in der Fuchsfarbe drei Nuancen, namlich 
den Hell- oder Lichtfuchs, den Rechtfuchs und den Dunkel
fuchs. Der Rechtfuchs (richtige Fuchs) stellt die mittlere rot
braune Farbvariation dar, die man, wenn sie stark ins Rote 
geht, gelegentlich wohl auch mit dem Namen "Kirschfuchs" 
zu bezeichnen pflegt. Der "Hellfuchs" zeigt eine weniger ins 
Rotliche gehende hellbraune Farbung seines Haarkleides. Der 
Dunkelfuchs hat ein Haarkleid von dunkelbrauner Farbe bis 
zu einer T6nung, die man als "dunkelnuBbraun" bez.eichnen 
kann. AIle Fiichse konnen in der Nuance vom Haupthaarkleid 
etwas abweichende Langhaare aufweisen, und zwar hellere wie 
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dunklere, nicht dagegen schwarze. Ein braunes Pferd mit 
schwarz em Langhaar ist ein "Brauner". Gerade kommt eine 
solche braune Stute mit ihrem Fiillen an uns vorbeigetrabt, 
und wir erkennen, daB nicht nur das Langhaar des Schwan
zes, der Mahne und des Schopfes tief schwarz ist. Auch das 
normallange Fellhaar an den GliedmaBenenden iiber den Hufen 
ist tief schwarz. Und erst in einiger Entfernung von den 
Hufen geht es ganz allmahlich in die allgemeine braunrote 
Haarfarbe iiber. Auch am Vorderteil des Kopfes erscheint das 
Haar dunkel bis schwarz. Der Pferdekenner gruppiert ahnlich 
den Fiichsen auch die Braunen nach drei Nuancen. Er unter
scheidet Hell- oder Lichtbraune, Rechtbraune und Dunkel
braune. Eine Abart des "Rechtbraunen" ist der "Kirsch
braune", der genau wie der "Kirschfuchs" durch einen stark 
roten Farbeinschlag sich auszeichnet. Nur durch sein schwar
zes Langhaar und seine schwarzen Extremitaten unterscheidet 
er sich von diesem. Man kann iiberhaupt ganz allgemein 
sagen: Licht-, Recht- und Dunkelbrauner gleichen hinsichtlich 
der Farben ihres Hauplhaarkleides den entsprechendcn Fuchs
nuancen. Das einzige Un Lerscheidungsmerkmal von diesen 
sind lediglich die schwarzen Langhaare und die schwarzen 
Fellhaarc an den Beinen sowie am Kopf. 

In einiger Entfernung erblicken wir nun ein Pferd mit 
absolut schwarz·em Haarkleid mit seinem Fohlen. Allgemeines 
Haarkleid und Langhaar sind in gIeicher Weise tief schwarz. 
Ein solches Tier bezeichnet der Pferdeliebhaber als "Rappe". 
Von dem tie fen Schwarz des normal en Rappen gibt es nur 
noch eine elwas hellere, das heiBt ins Braune gehende Va
riante, die als "Sommerrappe" bezeichnet wird. Die Be
zeichnungen "Kohlrappe" und "Glanzrappe", die gelegentlich 
gebraucht werden, bringen lediglich die Eigenheilen des rich
tigen Rappen, namlich seine "kohlpechrabenschwarze" Haar
farbe bzw. den fast spiegelnden Glanz seines Haarkleides -
wenn es gut geputzt ist - zum Ausdruck. 

Fiichse, Braune und Rappen sind die drei Pferdegrund
farben. Sie werden erganzt durch die Isabellen und Falben. 
Eine besondere Stellung hinsichtlich des Haarkleides nehmen 
die Schimmel ein. 
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b) Der Schimmel. 

Gerade kommt eine Schimmelstute herangetrabt. Ein Foh
len mit absolut schwarzem Haarkleid galoppiert in wei ten 
Sprungen uber die Weide und steuert auf den Schimmel~u. 
Es wird also das Fohlen des Schimmels sein. In der Tat, das 
ist so. Und die hier zu beobachtende Tatsache, daB das Foh
len in der Farbe seines Haarkleides so sehr von der Schimmel
mutter abweicht, ist nicht etwa eine Ausnahme und durch 
einen andersfarbigen Vater bedingt. Jeder Schimmel hat in 
seiner Jugend eine andere Farhe. Die meisten sind Fuchse, 
Braune oder Rappen, und erst im Laufe des Lebens kommt 
die Schimmelfarhe zum Durchbruch, indem mehr und mehr 
Haare erscheinen, denen jeder Farbstoff fehIt und die infolge
dessen weiB sind. Meist bleiben jedoch von der ursprunglichen 
Farhe, bis zu einem gewissen Alter, noch so viel Haare er
halten, daB man erkennen kann, welche Farhe ein Schimmel 
in seiner Jugend gehabt hat, und danach teilt man dann die 
Schimmel zweckmaBig ein in "Fuchsschimmel" (fruher "Rot
schimmel"), "Braunschimmel" und "RappschimmeI" (auch 
"Schwarz- oder GrauschimmeI" genannt). Man k6nnte also 
die "Schimmelung" vergleichen mit dem Ergrauen beim Men
schen; nur tritt sie schon verhaltnismaBig fruh im Leben cin 
und erfaBt nach und nach das ganze K6rperhaar, wobei die 
GliedmaBenenden im allgemeinen noch am langsten, wenn sie 
nicht groBe weiBe Abzeichen aufweisen (s. spater), die ur
sprungliche Farbe bewahren. Bei Schimmeln mit vollstandig 
weiB gewordenem Haar handelt es sich im allgemeinen urn 
altere Tiere. Doch bestehen hinsichtlich des Fortschreitens der 
Schimmelung groBe individuelle und rassisch bedingte Ver
schiedenheiten. Die Entfarbung hetrifft aber in jedem Fall 
lediglich das Haar, nicht die Haut. Wenn wir die weiBen 
Haare eines Schimmels auseinanderstreichen, finden wir ge
nau so wie beim Fuchs, Braunen oder Rappen cine tief 
schwarze Haut. 

c) Die U rsachen der F arbung. 

Es wird gut sein, wenn ,vir uns nunmehr, he-vor wir auf 
die Isabellen und Falben eingehen, kurz mit den Ursachen 
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dieser verschiedenen Farbungen befassen. Schneidet man aus 
der Haut eines toten Pferdes ein kleines Stuck heraus, so 
zeigt sich die Haut keineswegs in ihrer ganzen Dicke ge
schwarzt. 1m Gegenteil, die schwarze Farhe beschrankt sich 
lediglich auf einen ganz schmalen, nur etwa 1/20 mm dicken 
Saum entlang der auBersten Oberflache. Der ubrige 3-5 mm 
dicke Hauptteil der Haut, der uns aIs ein derbes, zwar bieg
sames und auch bis zu einem gewissen Gradc dehnbares, aber 
dennoch festes, faserigcs Filzwerk erscheint, ist vollkommen 
farblos, also weiB. Nul' soweit die Haare sich in dieses weiBe 
Filzwerk einsenken, ist eine Farbung - allerdings streng auf 
die Haare heschrankt -- auch innerhalb del' dick en Haupt
schicht der Haut zu erkennen. 

Wir stellen uns nun von dcm Hautstiick mit dem Mikrotom 1 

feine Scheiben oder Schnitte her, die senkrecht zur Oberflache 
abgeschnitten sind. Diese feinen, durchscheinenden Schnitte, 
die nur eine Dicke von 10-15 It (10/1000-15/1000 mm) haben, 
bringen wir auf eine kleine Glasplatte (Objekttrager) und 
decken sie nach entsprechender Behandlung, die die Durch
sichtigkeit des klein en Praparates noch steigert, mit einer 
anderen Glasplatte (Deckglas) ZIl. Legen wir sie sodann unter 
das Mikroskop, so erscheillen uns die beiden schon mit 
bloB em Auge erkennbaren Schichten ¥on ganz verschiedenem 
Bau. Die Hauptschicht ist in del' Tat aus feinsten, sich filz
artig durcheinanderwirrenden Faserchen aufgebaut, z\vischen 
denen auch feinste B1utgefaBe, in der Hauptsache die sog. 
HaargefaBe (Kapillaren), hin und her ziehen. Diese I1aut
schicht ist die sog. Lederhaut (Corium). (Vgl. Abb. 1 a.) 
Diese Schicht ist es, die die Technik zur Herstellung ,des 
Leders ¥erwendet, nachdem sie sie von den Teilen, die ihr 
nach der Oberflache und nach dem Korper zu anhaften, be
freit hat. Nach del' Oberflache zu geht die Lederhaut in dicht
stehende kleine Hiigel aus, libel' die sich, die Taler ausflillend 
und die Unebenheiten ausgleichend, die dunne Oberflachen-

1 Instrument fur die Technik der mikroskopischen Untersuchung, dient zum 
Abschneiden feinsterScheiben von einem Organstuck_ Die Dicke der Scheiben 
kann genauestens reguliert und eingesteIlt werden. Fiir die mikroskopische 
Organuntersuchung dicnen im allgemeinen Scheiben von 10/1000-20/1000 mm. 
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sehieht der Haut, die Oherhaut (Epidermis), aushreitet (vgl. 
Ahb. I a). Diese Sehieht enthiiJt keine BlutgefaBe, sie besteht 
aueh nieht aus Halt gehenden Faserziigen, sondern lediglich 
aus kleinen, dieht hei dieht angeordneten Zellen in 4-5 oder 
mehr Lagen iibereinander. Die tiefste dieser Lagen, die dem 

Oberhaut' 
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Abb, 1. Die Haut des Pferdes im Schnitt bei mikroskopischer VergroBerung. 
a) Ein schmales Stiickchen Haut in ganzer Dicke mit einem Haar, einer Talg
und einer SchweiBdriise bei schwacher VcrgroBerung, b) Teilstiick der Ober
haut bei starker VergroBerung. c) Das Ende der Haarwurzel und die Haar-

papille bei starker VergroBerung. 
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Hiigelwerk del' Lederhaut unmittelbar a:ufsitzt, weist zylinder
farmige Zellen mit einem nmden odeI' ovalen Kern auf. Man 
spricht deshalb von diesel' Schicht als von del' Zylinderz1ell
schicht (Stratum cylindricum) (Abb. I b). Oberflachenwarts 
folgen in mehreren Lagen Zellen, die vieleckig sind und die 
zugleich in del' Reihenfolge von del' Tiefe zur Oberflaohe 
eine mehr und mehr abgeplattete Form erkennen lassen. Diese 
Zellagen werden, da die Zellen untereinander durch stachel
artige Fortsatze verbunden sind, unter del' Bezeichnung 
"Stachelzellenschicht" (Stratum spino sum) zusammengefaBt. 
Die oberflachlichsten Zellen endlich sind platte Schiippchen, 
die keinen Kern mehr haben, wie ihn die tieferen aufweisen. 
Sie besitzen auch eine graBere Festigkeit als die tieferen, da 
sie gewissermaBen eingetrocknet (verhornt) sind, und bilden 
so eine iiber die ganze Oberflache ausgebreitete diinne Horn
lage (verhornte Schicht - Stratum corneum). Da die Zellen 
des Stratum cylindricum sich durch Teilung stan dig vermeh
ren, schiehen sich innerhalb del' dariiber gelegenen Schichten 
die Zellen langsam, abel' sichel' zur Oberflache. Sie nehmen 
dabei zunachst eine rundlich vieleckige, dann eine abgeplattete 
vieleckige Form an und enden schlieBlich als abgeplattete, 
verhornte Schiippchen und damit als eingetrocknete, ahge
storbene Zellen im Stratum corneum. Ganz an die Oberflache 
gelangt, lasen sie sich eines Tages, indem sie teilweise unter
einander zusammenhangen und Schuppen bilden, die man 
schon mit bloB em Auge erkennen kann, vollkommen von del' 
Oberflache ab. Das dichte Haarkleid hindert abel' diese 
Schuppen daran, yom Karpel' abzufallen. Sie bleiben zwischen 
den Haaren hangen. Und weI' Wert darauf legt, daB sein 
Pferd stets sauber aussieht, und daB diese grauen, an den 
Haaren hangenden Schuppen ihm den schanen Anblick seines 
vierbeinigen Freundes nicht stOren, muB sich die Miihe 
machen, sein Pferd taglich mit Striegel und Kartatsche kraftig 
zu putzen. Durch tagliches Putzen wird zugleich verhindert, 
daB sich in dem Haarkleid kleine Parasiten, namentlich Haar
linge ansiedeln, die sich von diesen Oberhautschuppen ernah
ren. Die ¥erhornten Oberhautschuppen stellen den mengen
maBig graBten Anteil des sog. Putzstaubes dar. 
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An den Stellen, an denen Haare aus der Haut hervorragen, 
ist die diinne Oberhaut in die Lederhaut schlauchartig vor
gestiilpt, das untere, etwas verdickte Ende dieses Schlauches, 
den wir auch als "Haarbalg" bezeichnen, ist durch einen ober
fHichenwarts gerichteten rundlichen Lederhautzapfen, die sog. 
Papille, vorgestiilpt (Abb. I a, c). Und jene zylindrischen 
Oberhautzellen, die diese Papille iiberziehen, zeigen nun eine 
ganz besondere Fahigkeit zur Vermehrung. Ihre stan dig neu 
gebildeten ZeUkinder werden innerhalb des zylindrischen Ober
hautrohres oberflachenwarts geschoben, wobei sie sich in glei
cher Weise umgestalten wie die Oberhautzellen der freien 
Oberflache, d. h. schon in geringer Entfernung von der Pa
pille sind sie zu verhornten Schiippchen geworden. Diese 
fallen jedoch hier nicht auseinander, sondern halten fest zu
sammen und bilden auf diese Weise einen sich aus dem Haar
balg we it iiber die Oberflache hinausschiebenden hornigen 
Faden, das Haar. Eine verschiedene Anordnung der verhorn
ten Oberhautzellen in der Achse und an der Oberflache des 
Haares laBt uns "Haarmark" und "Haarrinde" unterschei
den. Kleine sackchenformige Driisen, die ein schmieriges 
Sekret absondern, miinden kurz vor der Offnung des Haar
balges nach auBen in diesen (Abb. I a) und vermitteln da
durch dem Haare einen dunnen Fettuberzug, der bei dem aus 
der Haut vorragenden Haar eine allzu schnelle Austrocknung 
verhindert. Neben jedem Haar offnet sich ferner auch eine 
SchweiBdruse an die Oberflache (Abb. I a). Sic stellt einen 
langen, an seinem Ende aufgeknaulten Schlauch dar. Ihr 
SekI'et ist bekanntlich tropfbar £liissig. Be,i starker Anstren
gung ist die Sekretion dieser SchweiBdrusen so lebhaft, daB 
das Haarkleid davon voIIkommen durchfeuchtet wird und sich 
der Oberflache glatt anlegt. An Stellen, an denen der aus der 
Haut hervortretende SchweiB durch Reiben von Geschirrteilen 
oder durch Reiben von KorperteiIen aneinander in Bewegung 
erhalten wird, wird er bei genugender Menge verhaltnismaBig 
schnell zu Schaum geschlagen. Bei dem stark beanspruchten 
Pferd zeigt sich solcher Schaum in der Regel werst seitlich 
am Hals, an den Beriihnmgsstellen der Zugel und zwischen 
den Hinterbeinen. 
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Die Farbelernente del' Haut haben ihren Sitz in del' tiefsten 
Oberhautzellage im Stratum zylindricum, und zwar sowohl in 
dem Stratum cylindricum del' freien Oberfliiche wie in dem des 
Haares. Sie erfiillen in Form von kleinsten Kornchen (Pig
mentkornchen) den ganz,en Zelleib mit Ausnahme des Kernes. 
In diesel' Schicht erfolgt auch die Bildung del' Pigmentkorn
chen auf cine noch nicht in allen Einzelheiten bekannte Weise. 
Vielleicht gibt es zwischen den Zellen des Stratum cylindricum 
besondere zur Pigmentbildung bcfahigte Zellen (sog. Melano
zylen), die ihre Pigmentkornchen laufend an die benachbarten 
zylindrischen Oberhautzel1en abgeben. Bei den dauernden 
Teilungen del' Zellen des Stratum cylindricum gelangt in die 
nach del' Oberfliiche abgeschobenen Zellen jeweils llur immer 
ein Teil des Pigmentvorrates del' zylindrischen Mutterzelle. 
Deshalb zeigen die Zellen des Stratum spinosum stets cine 
geringere Pigmentausstattung als die des Stratum cylindricum. 
Moglicherweise nun verliert jede Zelle auf dem Wege durch 
das Stratum spinosum ZUIll Stratum corneum auch noch einen 
weitercn Teil von ihrem urspriinglichen Pigmentgehalt. Eine 
hetrachtliche Menge blciht jedoch sichel' erhalten, und diese 
veranlaBt die gruulich-schwarzliche Verfarbung del' sich von 
del' Hauloberf1ache ablOsenden Schuppen. Besonders grof~ ist 
auch del' Pigmentreichtum del' zylindrischen Oberhautzellen 
auf del' Haarpapille, also in den Bildungszellen des Haares 
(Abb. Ie). Die yon hier oberflachenwarts geschobenen zenen 
bekommen also durchweg einen graBen Pigmentreichtum mit 
auf den Weg. Wahrscheinlich geht auch von diesem Pigment 
schon innerhalb del' zenen des Stratum spino sum des Haares 
ein Teil wiedE'I' verloren. Trotzdem hleibt noch genug erhaIten, 
urn dem aus del' Haut hervorragenden Hornfaden, del' von 
allen Seiten vom Tageslicht durchdrungen wird, eine be
stimmte Farhe zu verleihen. 

1m mikroskopischen Bild, d. h. im durchfallenden Licht des 
Mikroskopes erscheinen die klein en Pigmentstaubchen inner
halb del' ZeUen von gelblicher bis gelblichbrauner Farbe. 
Durch die Dbereinanderlagerung vieleI' Pigmentkornchen und 
im auffallenden Licht erscheinen die damit ausgestatteten 
Hauttcilc wesentlich dunkleI'. Unrl die Pferdehallt erhalt auf 
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diese Weise ihre unserem Auge beim Auseinanderbiegen del' 
Haare erkennbare schwarze Farbe. 

Durch eine verschiedene Dichte der in den Haaren ange
hauften Pigmentkornchen ergeben sich die verschiedenen 
Pferdehaarfarben. Tiere mit durch dichteste Pigmentanord
nung ganz oder teilweise schwarz en Haaren werden wohl als 
melanistische 1 Typen bezeichnet (Rappen, Braune). Ihnen 
stellt man die nicht mit schwarzen Haaren ausgestatteten Ty
pen als die "Normalfarben" gegeniiber. 

Der Fuchs mit seinen verschiedenen Schattierungen geMrt 
zu den Normalfarbentypen. 

Wenn auch die Pigmentbildung, wie gezeigt wurde, sich 
auf die Oberhaut beschrankt, so findet man doch auch, wenn 
auch sehr vereinzelt, in der Lederhaut aller Pferde gelegent
lich mit Pigmentkornchen erfiillte Zellen. Diese Zellen sind 
Pigmenttrager (Melanophoren). Sie nehmen Pigmentkornchen 
aus den zylindrischen Oberhautzellen auf, denen sie sich basal 
anlegen, und scheinen befahigt zu sein, so beladen, auch in 
tiefere Lederhautschichten und noch tie fer zu wandern. Beim 
Schimmel spielen sie insofern eine besondere Rolle, als sie 
namentlich bei alteren Tieren in groBeren Mengen auftreten 
und schlieBlich auch zur Ausbildung bOsartiger Geschwiilste, 
der sog. "Melanosarkome", fiihren, die, da sie krebsartig 
wuchern, einem Schimmel seinen Lebensabend recht qualvoll 
gestalten konnen. Ob diese Melanophoren auch bei der Aus
bildung der Schimmelung an sich eine Rolle spielen, indem sie 
mit fortschreitendem Alter zunehmend das Pigment aus den 
Zylinderzellen der Haarpapillen abtransportieren, statt es in 
die Haare gelangen zu lassen, ist nicht bekannt. Abgesehen 
hiervon verlieren bei Schimmeln schon von den ersten Lebens
mona ten an die zylindrischen Keimzellen der Haare nach und 
nach die Fahigkeit der Pigmentbildung, so daB die von ihnen 
oberflachenwarts vorgeschobenen Zellen ebenfalls pigmentfrei 
bleiben. Sobald dieser Verlust bei allen Zellen einer Haar
papille eintritt, erhalt das Haar an seiner W·urzel eine wei Be 
Farbe. Und beim nachsten Haarwechsel wachst dann aus dem 
betreffenden Haarbalg ein vollstandig weiBes Haar heraus. 

1 melas (griech.) = schwarz. 

10 



d) Isabell und Falbe. 

In seinen drei Grundfarhen Fuchs, Brauner, Rappe und in 
den wiihrend des Lebens daraus entstehenden Schimmelfor
men erweist sich das Pferd als ein im Vergleich mit anderen 
Tieren auBerordentlich pigmentreiches Tier. Es gibt nun aber 
auch den Zustand einer yon Geburt an diinneren Anordnung 
des Pigmentes in der Haut des Pferdes, und zwar sowohl in 
den Haaren wie in der Oberhaut. Einen solchen Zustand 
repriisentieren die Isahellen und die Falben. 

Die Isabellen mit ihrem gelben Fellhaar und dem weiBen 
Langhaar sind gewissermaBen Fiichse mit von Geburt an 
mehr oder weniger vcrdiinnt angeordneten Pigmentkornchen. 
Die Falben mit ihl'em gelben FeHhaar und dem schwarz,cn 
Langhaar konnen als von Geburt an aufgeheUte Braune auf
gefaBt werden. Bei heiden Farben unterscheidet man im all
gemeinen wie beim Fuchs und beim Braunen drei Nuancen, 
namlich Lichtisahell, Rechtisabell, Dunkelisabell und Licht
falb, Rechtfalb und Dunkclfalb. Die auf die Farbe des Dunkel
isabellen folgende nachst dunkleJ'e Farbabstufung ist demnach 
die des Hellfuchses. UnrI die auf die Farbe des Dunkelfalben 
folgende nachst dunklere Farbschatticrun,g ist die des Hell
braunen. Auch aus Isabellen und Falben konnen sich durch 
allmahliches AufhOr'en dcr Pigmentbildung an den Haar
wurz.eIn im Laufe des Lebcns Schimmel entwickeln. Den bc
reits genannten Schimmelformen Rappschimmel, Fuchsschim
mel und Braunschimmel gesellen sich damit noch zu der 
Isabellenschimmel und del' Falbschimmel. 

e) Totaler Albinismus. 

Eine noch weiter fortgesetzte Verdiinnung des Pigmentes 
in den Haal'en und der iibrigen Oberhaut fiihrt dann zum Zu
stand del' von Geburt an vollstandigen und krankhaften Pig
mentfJ'eiheit der Haut. Tiere mit vollkommener Pigmentfrei
heit in der Haut bezcichnet die Wissenschaft ganz allgemein 
als Albinos. Albinotische Pferde mit absolut wciBen Haaren 
und einer rosaroten Haut stcllen eine auBerordentliche Selten
heit dar. Wenn einmal cin albinotisches Pfcrd geboren wird, 
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so schlieBt die mit dem Albinismus haufig verbundene Un
fruchtbarkeit eine Weiterzucht meist aus. Eine planmaBige 
Zucht mit fruchtbaren Albinos ist friiher von dem Hannover
schen Marstall in Herrenhausen betrieben worden, wo diese 
Tiere fiir die fiirstliche Staatskarosse V1erwandt wurden. In 
Anbetracht ihrer Seltenheit hat diese Zucht bis zur Mitte des 
vorigen Jahrhunderts eine gewisse Beriihmtheit erlangt. Der 
Volksmund spricht von Tieren dieser Art wohl als von "weiB 
geborenen SchimmeIn" oder von "Atlasschimmeln". Der Wis
sende sollte den Ausdruck "Schimmel" fiir diese Tiere besser 
nicht gebrauchen, weil es sich bei der Schimmelentstehung, 
wie gesagt, urn ein WeiBwerden lediglich der Haare, nicht 
der Oberhaut wahrend des Lebens handelt. 

f) Teilweiser Albinismus, weiBe Abzeichen. 

WahJ'end der totale Albinismus beim Pferde eine auBer
ordentliche Seltenheit darstellt, ist doch der teilweise Albinis
mus eine auBerordentIich haufige Erscheinung. Die weiBen 
Abzeichen, die namentlich am Kopf und an den GliedmaBen 
- auch bei Schimmeln - so oft beobachtet werden, _sind 
albinotische Hautpartien. Streichen wir an diesen Stellen die 
Haare auseinander, so tritt uns nicht wie bei den durch lang
samen Pigmentverlust wahJ'end des Lehens weiB gewordenen 
Schimmeln eine pigmentierte Hautoberflache entgegen, son
dem infolge vollstandigen Fehlens von Pigment in der Ober
haut eine weiBe bz.w. farblose. Die farblose Oberhaut, durch 
die die mit BlutgefaBen durchsetzte Lederhaut hindurch
scheint, zeigt, ahnlich der Menschenhaut, einen rotlichen 
Schimmer. Diese weiBe\l Abzeichen sind Erscheinungen, die 
sich nur bei domestizierten Pferden finden. Bei den heute 
noch von Natur wildlebenden Pferdearten, soweit es sich nicht 
urn wieder verwilderte friihere Hauspferde handelt - die 
Mustangs der amerikanischen Prarie sind soIche wieder ver
wilderte Hauspferde -, kommen sie nicht vor. Man rechnet 
sie daher zu den "Domestikationsmerkmalen", von denen an 
anderer Stelle noch weiter zu red en sein wird. Sie sind bei 
der Geburt bereits vorhanden und erleiden wahrend des 
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~Vaehstums, abgesehen von ihrer mit dem allgemeinen \Vaehs
tum einhergehenden und Sehritt haltenden VergrOf5erung, 
keine wesentlichen Formveranderungen. 

Fur den Pferdekenner und Pferdebesitzer hahen diese Ab
zeichen insofern eine Bedeutung, als sie es ihm ermoglichen, 
das Aussehen eines Pferdes schriftlich verhaltnismaf~ig genau 
festzulegen, so daB ein Pferd an Hand seiner festgelegten 
Abzeichell auch noeh nach langerer Zeit und auch yon anderen 
identifiziert werden kaml. AuBer diesen Abzeiehen werden bei 
der sehriftlichen Aufnahme des "Nationale" oder "Signale
ments", wie man das nennt, auch noch einige andere Merk
male verzeichnet, wie z. B. die GroBe, gemessen am \Viderrist, 
das Geschlecht, die allgemeine Haarfarhe, etwa vorhandene 
Besonderheiten der Haarfarbe (wie z. B. Stiehelhaare usw.), 
Gesehirrdruckstellen, soweit durch Verschwinden des Pigmen
tes an dies en Stell en die Haare weiB geworden sind, uml das 
Alter, das man beim Pferde an der Abnutzung der Schneide
zahne mit einer fur den allgemeinen Gebrauch hinreichenden 
Genauigkeit ablesen kaIlIl. Die Verzeiehnung der albillotisehell 
Abzeiehen geschieht jeweils mit kurzen \Vorten, die seit alters 
her fur die einzelnen Formen gebrauehlieh sind. Jeder, der 
eiumal in die Notwendigkeit versetzt werden kann, das Sigllale
ment eines Pferdes zu vergleichen oder aufzunehmen, muB 
diese Ausdrucke kennen und verstehen, und daher sollen sic 
auch in diesem Buchlein kurz behandelt werden. Man ver
gleiche hierzu die Abbildungen 2 u. 3. 

Die Abzeichen am K 0 P f treten vorwiegend auf an del' Stirn, an del' 
Oberlippe und auf dem Nasenriicken. Ein rundlicher weiBel' Fleck an del' 
Stirn ist je nach GroBe ein "Bliimchen" odeI' eine "Blume", ein Stirn fleck 
mil irgelluwie gezacktcm Rand cin "Stern" odeI' "Sternchen", wobei os 
moglich ist, nach del' Form des Sternes eine Reihe von Unterscheidungen 
zu machen. Ein weiBel' Fleck vorne auf del' Oberlippe, del' nicht bis zum 
Lippenrand geht, ist eine "Schnippe" ; auch hier erlaubt die Form des Fleckes 
haufig eine genauere Kenntlichmachung. Die weiBen Flecken auf den 
Nasenriicken besitzen meist eine starke Langenausdehnung. Man bezeichnet 
sie allgemein als "Blessen". Ob eine Blesse schmal odeI' breit ist, kann man 
zum Ausdruck bringen mit den kurzen Worten "Strichblesse", "schmale 
Blesse", "Blesse", "breite Blesse". IIandelt es sich urn einen weiBen Streifen, 
del' von del' Stirn bis zur Oberlippe durchgeht, so spricht man von einer 
"durchgehenden Blesse". Eine voIIkommen weiBe Vorderflache des Kopfes 
von del' Stirn bis zur MundspaJte wird als "Leuchte" odeI' "Laterne" be
zeichnet. Es gibt dann ferner auch weiBe Flecken an den Lippen in Ul1-
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Abb. 2. Die weiBen Abzeichen am 
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auBen 

gekr6nt, 
auBen 

hinten vorn 
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hinten vorn 
hochgefesseJt 

Abb. 3. Die wei Ben Abzeichen an den 

mittelbarer Umgebung der MundspaJte. Ein solcher weiBer Fleck an der 
Oberlippe gibt AnlaB , den Ausdruck "Milchlippe" ins Signalement einzu
tragen. Ein weiBer Lippenrand zugleich an Ober- und Unterlippe tragt die 
Bezeichnung " Milchmaul". Eine Aufteilung der weiBen Bezirke an Ober
lippe und Unterlippe in kleinere und gr6Bere weiBe Flecken fuhrt den Namen 
"Kr6tenmaul". Einzelne weil3e Haare zwischen dem sonst gieichfarbigen 
Haarkleid geJten alJgemein als Stichelhaare. Auch am Kopf, namentlich an 
der Stirn k6nnen Sticheihaare auftreten, die nach der Art, in der sie zu
sammenstehen, in das Signalement aufgenommen werden knnnen. 

Bei Verzeichnung der weil3en Abzeichen an den G I ie d m a l3 e n ist es natiir
lich von Bedeutung, anzugeben, an welchen Gliedmal3en sie vorhanden sind, 
ob vorne rechts, vorne links, hinten rechts oder hinten links, ob vorne 
beiderseils oder hinten beiderseits, oder ob endlich an allen vier Beinen. 
Eine Gliedmal3e , die einen schmalen weiGen Rand entiang dem ob eren Huf
rand, der sogenannten Hufkrone, aufweist, wird als "gekront" verzeichnet, 
mit einer weiBen Stelle Jediglich an dem die Hufkrone hinlen uberragenden 
Ballen isl die GliedmaBe "geballt". Reicht der weiBe Bezirk von der Huf-
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hinten yorn hinten yorn 
halbgestiefelt gestiefelt 

hinten YOi'll 

hoehgestiefelt 

Gliedma13en des Pferdes. Naeh Due r s t. 

krone bis zur halben Hiihe der Fessel an der Gliedma13e herauf, so spricht 
man von "halb gefesselt", reieht sie bis zur Hohe des Fesselkopfes , von 
"gefesselt". Nimmt der weil3e Bezirk aueh den Mittelful3 in halber Lange 
noeh ein, ist die Gliedma13e "halb gestiefelt", reicht er gar bis zur Full
wurzel, so gilt die Gliedma13e als "gestiefelt", oder wenn er noeh dariiber 
hinaus sich ausdehnt, als "hoch gestiefelt". Reicht der wei13e Bezirk end
lieh bis zum Ellbogen- oder Kniegelenk, so spricht man von einer weiJ3en 
Gliedmal3e. 

g) Schecken. 

Beschriinkt sich der partielle Albinismus nicht auf die er
wiihnten Stellen am Kopf und an den GliedmaBen, sondern 
tritt er in Form von kleineren odeI' groBeren pigmenlfreien 
Flecken auf cler ganzen Haut auf, so entstehen die verschie
denen Formen del' Scheckllng. 

2 Kriiger, jjnser P!erd und seine Vorfahren. I" I 



Raben die albinotischen Flecken nur eine GroBe bis zu der 
eines RandteIlers, so nennt man die damit ausgestatteten 
Pferde "Tigerschecken". Zahlreiche Flecken von groBerer 
Flachenausdehnung, etwa his zu der eines EBtellers, lassen 
uns die damit ausgestatteten Pferde als "Fleckenpferde" 
bezeichnen, und erst wenn die weiBen Rautbezirke groBere 
Abschnitte der Korperoberflache zusammenhiingend iiber
ziehen, spricht man von eigentlichen "Schecken". 

AIle bisher behandelten Pferdefarben, wie Rappen, Braune, 
Fiichse, Isabellen, Falben und selbstverstandlich auch die 
verschiedenen Schimmel, die ja aus diesen Farben erst wah
rend des Lebens sich entwickeln, konnen von Geburt an mit 
diesen verschiedenen Formen der albinotischen Scheckung 
behaftet sein. Es ist deshalb sehr wohl moglich, von Rapp
tigern, Brauntigern, Fuchstigern usw., von Rappfleckenpfer
den, Braunfleckenpferden usw. und von Rappschecken, Fuchs
schecken, Falbschecken, Isabellschecken usw., und endlich 
auch von Braunschimmelschecken, Schwarzschimmelschecken, 
IsabeIlschimmelschecken usw. zu sprechen und auf diese 
Weise die verschiedenen Scheckenformen fiir die Zwecke des 
Identitatsnachweises auseinanderzuhalten. 

h) So nstige Farbbesonderheiten. 

Wie man sich den totalen Albino als die von Geburt an 
hellste Form des Isabellen oder Falben vorstellen kann, so 
kann man ibn sich auch denken als ein Tier mit einem iiber 
den ganzen Korper sich ausdehnenden albinotischen Schecken
fleck. DaB eine solche Vorstellungsart berechtigt ist, zeigt 
sich an jenen Albinos, die am groBten Teil ihrer Korperober
fliiche albinotisch sind, an einzelnen Stellen, so z. B. am Kopf, 
jedoch einzelne pigmentierte Abzeichen aufweisen, wie nor
male Pferde weiBe. 

Es gibt nun noch einige weitel'e Farbbesonderheiten bei 
Pferden, auf die der Vollstandigkeit halber kurz eingegangen 
werden muB. Bei der Schilderung der Schimmelwerdung 
wurde darauf hingewiesen, daB diese mit dem Auftreten ein
zeIner weiBel' Haare in dem sonst rapp-, braun-, fuchs-, 
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isahell- oder falhfarhenen Haarkleid ihren Anfang nimmt. 
Zeigen sich solche weifsen 11aare in groBeren Ahschnitten der 
Oberflache, so spricht man von allgemeiner oder teilweiser 
Stichelhaarigkeit, d~e sich mit der Zeit mehr und mehr stei
gert. Sobald sie einen solchen Grad erreicht hat, daB kleine 
Hautbezirke - meist zuerst auf der Kruppe - bereits rein 
weiB erscheinen, bezeichnet man den Zustand wohl auch als 
"beschneit". 'Venn nun die Schimmelwerdung durch Monate 
und Jahre weiter ihren Fortgang nimmt, kommt es wohl ge
legentlich vor, daB innerhalb der an Ausdehnung zunehmen
den weiBen Haarpartien in groBeren oder kleineren Buscheln 
die pigmentierten Haare des ursprunglichen Haarkleides er
halten bleiben. Bei einem Rappschimmel pflegen diese sclmar
zen Buschel in der GrolSe von Stecknadelkopfen bis zu 
FliegengroBe aufzutreten. Der Volksmund spricht wohl in 
Dbereinstimmung mit der GroBe dieser Haarbuschel von 
"punktierten Schimmeln" und "Fliegenschimmeln". Bei 
Fuchs- und Braunschimmeln mussen diese Buschel naturlich 
eine rote his rothraune Farbe besitzen. Da sie in Form und 
GroBe eine gewisse Ahnlichkeit haben mit den roten Flecken 
der Forelle, nennt man hier die Flecken wohl "ForeUen
flecken", und Schimmel dieser Art heiBen wohl auch "F 0-

rellenschimmel' , . 
Es kommen ferner hei Dunkelbraunen und Rappen ge

legentlich groBere heller gefarbte Hautbezirke vor. Hierher 
gehort die sog. "Fuchsnase" bzw. das "Reh- oder Kupfer
maul", ebenso der sog. "Rehbauch" (hellere Haaream Bauch). 
1m iibrigen wird das helle Haar wie auch das hell ere Lang
haar bei manchen Fuchsen als "verwaschenes Haar" gekenn
zeichnet. Erwahnt sei hier auch der sog. "Mohrenkopf", ein 
bei einem Rappschimmel von der Schimmelung regelwidrig 
nicht oder nur vermindert ergriffener Kopf. 

Erscheinungen besonderer Art sind die sog. "Spiegelung" 
und "Apfelung" sowie die Ausbildung dunkler Streifen an 
einzelnen Korperteilen in groBerer oder geringerer Ausdeh
nung. 

Die Spiegelung kommt bei normalfarbenen oder mel ani
stischen Pferden vor und auBert sich darin, daB namentlich 
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auf del' Kruppe und an den Korperseiten an apfelgroBen 
rundlichen Bezirken die Mitte heller, der ringformige Rand 
dagegen dunkler erscheint. Die einzelnen Spiegel sind haufig 
ganz regelmaBig nebeneinander und in parallelen Reihen ge
ordnet. 

Die Apfelung ist eine im Prinzip ahnliche Erscheinung, die 
bei Schimmeln beobachtet wird. Hier ist im Bereich der rund
lichen apfelgroBen Hautbezirke die Schimmelwerdung in den 
Zentren jener del' Peripherie immer um einiges voraus. In 
den Zentren der apfelgroBen Bezirke treten also die Stichel
haare, die ersten Anfange der Schimmelwerdung, zuerst auf, 
wahrend die Peripherie der Bezirke noch die normale Haar
farbe zeigt. Und wenn die Zentren schon fast weiB geworden 
sind, finden sich die Ringzonen noch im Stadium der Stichel
haarigkeit. 

An melanistischen Streifen kommen beim Pferde VOl' der 
sog. "Aalstrich " , der entlang der Riickenmitte in Verlange
rung der Mahne verlauft, das "Sch'Ulterkreuz", bei dem der 
"Aalstrich" durch einen zu heiden Seiten iiber die Schulter 
abwarts verlaufenden Streifen erganzt wird, 'Und zebraahnliche 
Querstreifen in der Umgebung der Vorder- und HinterfuB
wurzel. Bei allen Pferdefarben konnen diese Streifen auf
treten, besonders deutlich sind sie jedoch nur bei den mela
nistischen Typen. Bei Rechtbraunen zeigt sich ein Aalstrich 
haufig nur im Fohlenalter 'Und verschwindet mit zunehmender 
KorpergroBe. Es scheint, daB fiir die Entstehung dieser 
melanistischen Streifen, abgesehen von erblichen Faktoren, 
nicht zuletzt mechanische Einfliisse von Bedeutung sind. Das 
gilt namentlich von den zebraahnlichen Querstreifen in der 
Umgebung der Vorder- und HinterfuBwurzel, die meist auf 
der Hohe von Hautfalten auftreten, die bei der Beugung und 
Stfleckung dieser Gelenke wahrend der Bewegung in steter 
Folge sich bilden und wieder verschwinden. 

Zu diesen Farben und Merkmalen, die der Pferdehaut von 
del' Natur mitgegeben sind, kommen nun noch einige, die der 
Mensch ihr zufiigt. Hierzu gehoren die Brand- 'Und Druck
flecken. Zur Kennzeichnung der ziichterischen Herk'Unft eines 
Pferdes werden vielfach von den Zuchtorganisationen und 
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Gestiiten am Schenkel odeI' an anderen Stellen auf del' Haut 
mit gliihendem Eisen Brandzeichen angebracht. Haare und 
oberflachliche Hautteile werden dadurch versengt, und es 
entsteht ein Schorf, Ullter dem die Brandwunde bald heilt. 
Eine Reihe von Jallf'(~n bleibt das Brandzleichen als haarfreie 
Narbe im allgemeinen ('rhalten. Dann aber k6nnell wirder 
Haare hervorsprieBen, die haufig eine andere Farbe auf
weisen als die der Nachbarschafl. Namentlich bei Schimmelll 
kann man an del' unterschiedlichen Haarfarbe das wieder 
iiberhaarte Brandzeichen Hoch lange erkennen. 

Druckfleckell zeigen sich ausschlieBlich an den Stellen des 
Karpel'S, an cIenen (las Geschirr (Sattel, Zaum, Sielen odeI' 
Kumtgeschirr) ihm aufliegt. Durch immerwahrenden Druck 
diesel' Teile, die auch geIegenlIich kleine \Vllnden erzeugen, 
geht offenbar den davon in erster Linie betroffenell Haar
keimlagern die Fahigkeil cler Pigmentbildung verloren, so 
daB die hier herallswachsenden Haare dann eine weiBe Farbe 
bekommen. 

Entgegen cineI' vielfach verbreiteten Ansicht, die den schw1i
cher pigmentierten Tyren eine geringere Widerstandsfahig
keit zuschreibt, kann man sagen, daB ein gutes Pferd jede 
Farbe haben kanJI. Del' Albinismus ist dagegen cine Ent
artungserscheinung, clie wahrend del' Domestikation auftritt. 
Albinotische Tiere simI gegen allerhand Krankheitsursachen, 
Gifte sowie Schadlichkeiten des Klimas, haufig "eit empfind-
1icher ais normale Pferde. Es gibt auch Ausschlage nach Auf
nahme bestimmtel' Nahrungsmittel, die nur die albinotischen 
Hautstellen befallen. 

II. Die Pferdezucht. 

Die Pferdezucht war von jeher eine del' Lieb1ingsbeschiif
tigungen des germanischen llauernkl'iegel's. Sie ist, wie noch 
naher zu zeigen sein wird, auf dem Boden unsel'es deutschen 
Vaterlandes heimisch scit mrhr ais [1000 .Jahren. lJnd wenn 
wir heutc in Deutschland brispielsweise gegeniibel' Osteuropa 
ein so hervorragenrles Pferdematerial unser eigen nennen 
diirfen, so verdanken wir das sichel' nicht zuletzt del' Liebe 
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unserer germanisch-deutschen Vorfahren aller J ahrhunderte 
zum Pferd und ihrer mit viel Instinkt durchgefuhrten plan
yoUen Zuchtung. 

a) Hengst, Stute, Wallach. 

Hengst und Stute sind die beiden Geschlechtstiere, yon 
denen die Zucht ihren Ausgang nimmt. Der Wallach ist das 
durch Kastration geschlechtlos gemachte, fruher miinnliche 
Tier, das lediglich zur Arbeit yerwandt wird. Der Tierzuchter 

Abb. 4. Edler Hengst mit typischen sekundaren Geschlechtsmerkmalen. 
Vollbluthengst Dark Ronald (22jahrig). Nach Stang· Wirth. 

gebraucht niimlich yon den anfallenden miinnlichen Tieren 
immer nur die besten zur Zucht. Da das Geschleehtsverhiiltnis 
(weiblich zu miinnlich) der Geburten beim Pferde wie bei 
den meisten anderen Siiugetieren anniihernd I: list, und cla 
we iter ein Hengst eine groBe Zahl von Stuten Jahr um Jahr 
decken (begatten) und befruehten kann, ein groBer Teil cler 
jiihrlich geborenen Stuten aber ebenfalls nieht zur Zucht 
Verwendung findet, so ist also jeweils eine groBe Zahl der 
geborenen Hengste uberziihlig. Diese werden heute im Alter 
von I oder 2 Jahren auf Grund gesetzIieher Bestimmungen 
(Korgesetz) kastriert. Mit der dabei operatiy erfolgenclen 
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Entfernung der Hoden verlieren diese Tiere jede NeigulIg zu 
geschlechtlicher BeUitigung. Ohne daB sie dabei an korper
licher Leistungsfahigkeit irgendwie EinbuBe erleiden, werden 
sie als Wallache zu willigen Arbeits- und Reittieren, die sich, 
ohne die Gefahr einer sich plOtzlich kraftvoll und tempera
mentvoll auBernden geschlechtIichen Erregung, auch mit 
Sluten zusammen verwenden und aufstallen lassen. 

Die Unterschiede in Gestalt und Wesen zwischen Hengst 
und Stute sind fur den Laien meist nur wenig in die Augen 
fallend . Wenn man von den auBeren Geschlechtsorganen 

Abb . 5. Edle Stute mit typischen sekundaren Geschlechtsmerkmalen . 
Voliblutstute"Antwort" des Gestiites Altefeld(20 jahrig). Nach S tang -Wi r tho 

(Scham und Scheide und Euter bei Stuten, Hodensack und 
Penis mit Vorhaut [Schlauch] bei Hengsten) absieht, so bleihen 
in der Tat nicht viele stets gIeichmaBig ausgebildete "sekun
dare Geschlechtsmerkmale" ubrig (Abb. !l u. 5). 

Der Hengst hat meist einen starkeren Hals als die gleich
rassige Stute. Besonders bemerkenswert ist die Aufwolbung 
des oberen Halsrandes durch ein unter der Haut gelegenes 
Fettpolster, cler sog. "Kamm". Auch erscheint cler Kopf des 
Hengstes meist kl'aftigel' als cler der Stute und clas Langhaar 
in Mahne und Schweif etwas dichter. Die Muskulatur an 
Schulter, Kruppe und im Oberschenkelgebiet ist beim Hengste 
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machtig, namentlich dann, wenn er durch standige anstren
gende Bewegung in guter Form gehalten wird. Bei del' alteren 
Stute, namentlich wenn sie regelmaBig F ohlen zur WeIt ge
bracht hat, zeigt sich, abgesehen von dem feineren Kopf, dem 
schlanken, kammfreien Hals, del' haufig auch etwas feineren 
Haut und der schwacheren Muskulatur an Vorder- und Hinter
hanel, bei eellen Pferden ein gewisser Zustand del' Magerkeit, 
so daB man meist die einzelnen Rippen durch die Haut deut
lich erkennt. Auch hangt hei alteren Fohlenstuten von der 
regelmaBigen Beanspruchung durch das Gewicht der schwan
geren Gebarmutter, auch iIll Zustand der Nichttrachtigkeit, 
die Bauchwand etwas mehr hodenwarts durch als heim Hengst. 
Hinsichtlich des Temperaments ist der Hengst del' hei we item 
lehhaftere. Seine Bewegnngen erfolgen kraftvoll und lassen 
ein starkes MaB yon Mut und Energie erkennen. 

Ein Zuchtsachverstandiger, del' dal'iiber zu entscheiden hat, 
ob ein Hengst zur Zucht Verwendung finden soil 1, wird im 
allgemeinen Gewicht daranf legen, daB, ahgesehen von del' 
moglichst fehlerfreien Korperform und GliedmaBenstellung, 
die sekundaren Geschlechtsmerkmale so gut wie moglich aus
gebildet sind, daB der Zuchthengst also ein typischer Ver
treter seines Geschlechtes ist. Und nur dann, wenn die Durch
sicht der Ahnentafel ergibt, daB del' anzukorende Hengst 
n-ager ganz hervorragender Erbmassen sein muB, wird wahl 
auch einmal mit weniger Strenge auf diesen Punkt geachtet. 
o Der im Alter von 1-2 .Tahren kastrierte Wallach gleicht 
sich in der auBeren Gestalt bald der Stute an, besonders in 
bezug auf die Ausbildung des Halses. Die auBeren Ge
schlechtsorgane entsprechen natiirlich dem mannlichen Tier 
mit dem einzigen Unterschied, daB sich an Stelle des Hoden
sackes, verborgen zwischen den beiden Hinterschenkeln, die 
heiden Narhen der Wunden hefinden, durch die hei der Ka
stration die Hoden entfernt worden sind. 

1 Die Auswahl der Zuchthengste nennt man die ,.Korung", das "An
koren" von "kiiren" = a uswllhlen. Sie erfolgt nach Inkraftsetzen des neuen 
Korgesetzes ausschlieBlich von einer amtlichen Korkornmission. Aile Vater
tiere in der gesamten deutschen Tierzucht miissen amtlich gekort sein. 



b) Staatliche Forderung der Pferdezucht, 
Gestiite. 

Seit langem erfreut sich die Pferdezucht nicht nur in 
Deutschland, sondern in fast allen Liindern der Erde starker 
staatlicher Forderung. Das erkliirt sich aus der Bedeutung, 
die dem Pferd trotz aller Motorisierung als Reit- und Zug
tier in der bewaffneten Macht jedes Landes auch heute noch 
zukommt. Friiher mogen auch wohl die Bediirfnisse der 
fUrstlichen Marstiille auf edle Kutschpferde bei den F orde
rungsmaBnahmen eine gewisse Rolle gespielt haben. AuBer 
Priimien fUr besonders gute Zucht- und Aufzuchtergebnisse 
an die Ziichter sind es vor allen Dingen die yom Staat ge
haltenen, besonders sorgfiiltig ausgesuchten Hengste und die 
Korung aller Vatertiere, womit der Staat die Pferdezucht for
dert und maBgebend beeinfluBt. Die Haltung und zum Teil 
auch die Aufzucht der Hengste erfolgt in den sog. Gestiiten 1. 

Wir unterscheiden in Deutschland "Haupt- oder Stamm
gestiite" und "Landgestiite". Daneben gibt es in privateT 
Hand befindliche "Privatgestiite". 

Die Haupt- oder Stamrngestiite halten eine bestimmte Zahl 
hinsichtlich ihrer Abstammung genau bekannter und sorg
fiiltig ausgewiihlter Stuten und eine entsprechend geringere 
Zahl hinsichtlich Abstammung und Vererbungskraft eben so 
sorgfiiltig ausgewiihIter Hengste. Die jedes Jahr anfallende 
Nachzucht wird nach den geltenden Erfahrungen und Regeln 
sorgfiiItig aufgezogen. Die Stuten der Nachzucht werden, so
weit sie nicht fiir ausfallende iiltere Stuten in den Zucht
stamm eingereiht oder in andere Gestiite abgegeben werden, 
als Remonten an das Heer oder auch als Zuchttiere auf das 
Land, in die sog. "Landespferdezucht", verkauft. Von den 
Hengsten werden die weniger guten kastriert und ebenfalls 
als Remonten abgegeben. Die iibrigen bilden die jedes Jahr 
erforderlich werden den Ergiinzungen fiir die Landgestiite. 
Alle einem Haupt- oder Stammgestiit zugehOrigen Tiere wer
den durch einen besonderen Brand gekennzeichnet. 

1 Von dem althochdeutschen stuot (fern.) = Herde von Pferden. Ver
wandt ist das angelsachsische stod = Pferdeherde und das altnordische 
stott = Pferd. 



Die Landgestiite sind keine Zuchtbetriebe. Sie halten auBer 
den evtl. erforderlichen Wirtschaftstieren nur Hengste, und 
zwar in weit groBerer Zahl als die Hauptgestiite. Wiihrend 
des Sommers und des Herbstes befinden sich diese Hengste 
in den Stallungen des Gestiits, wo sie, soweit sie sich nicht 
auf Weiden ergehen, durch regelmiiBige Bewegung meist als 
Reittiere im Geliinde und in der Dressurbahn in gutem zucht
tauglichen Zustand erhalten werden. 1m Februar werden sie 
dann in der Regel auf die verschiedenen Hengststationen auf 
dem Lande verteilt, um in der Landespferdezucht als Erzeu
ger von Nachzucht tiitig zu sein. Jede kleine Landstadt weist 
meist eine solche Station auf, die je nach der Zahl der in 
dem betreffenden Bezirk gehaltenen Zuchtstuten mit 4-8 
oder auch mehr Hengsten beschickt wird. Wiihrend der Deck
zeit, die vom Februar his zum Mai oder Juni sich ausdehnt, 
bringen nun die Ziichter ihre briinstigen Stuten zu diesen 
Stationen und lassen sie von einem der aufgestellten Hengste 
belegen. 

Landgestiite gibt es natiirlicherweise in Deutschland zahl
reiche, Hauptgestiite dagegen nur wenige. Von den Haupt
gestiiten hat jedes in der Gesamtpferdezucht des Landes eine 
mehr oder weniger spezialisierte Aufgabe. In dem einen Ge
stiit wird nur das leichte, schnelle Vollblutpferd gezogen, in 
dem anderen ein schwereres Pferd, in dem dritten ein mittel
schweres, so daB es moglich ist, durch Austausch von Heng
sten jeweils fiir die Landgestiite die Hengsttypen zu erhalten, 
die fiir die betreffende Landespferdezucht erwiinscht und 
die von dem hiiuerlichen Ziichter bevorzugt werden. 

In Preufien hestand vom Jahre 1919-1930 als ausschlieB
liche Vollblutzuchtsliitte 1 das Hauptgestiit Altefeld, nordwest
lich von Eisenach im Regierungsbezirk Kassel. Nach der Auf
lOsung des Gestiites gelangte das Vollblutzuchtmaterial wieder 
in das Hauptgestiit Graditz, das bei Troppau in der Elhe
niederung gelegen ist. Hier hatte sich, bevor Altefeld Voll
blutzuchtstiitte \vurde, die preuBische Vollblutzucht befunden. 

1 Uber die Definition der Begriffe Vollblut., Warmblut. und KaItblut· 
pferd s. S. 51. 



Nach Auflosung von Altefeld wurde hier die Vollblutwcht 
fortgesetzt. 

1m Hauptgestiit Neustadt a. d. Dosse, im Kreise Neuruppin 
an del' Eisenbahnlinie Berlin-Hamburg gelegen, ziichtet man 
gegenwartig ein schweres Warmblutpferd, wobei auch Han
noveraner und friiher teilweise sogar Oldenburger Hengste 
Verwendung finden. 

Das groBte und beriihmteste Gestiit PreuBens ist Trakeh
nen, yon dem schon gleich im Anfang dieses Biichleins die 
Rede war. Hier wird das edle ostpreuBische WarmbIutpferd 
gezogen, das VOl' clem Kriege in Deutschland den Typ des 
Ieichten Kavalleriepferdes darstellte. 

Zu dies en preuBischen Gestiiten kommen noch in Bayern 
die Stammgestiite Achselschwang, Schweiganger und Zwei
briicken. 

Achselwang, ostlich von Landsberg am Lech, ziichtet von 
jeher ein schweres Warmblutpferd. Schweiganger, das siidlich 
von Murnau in Oberbayeru gelegen ist, beschaftigt sich vor
wiegend mit del' Zucht des alpin en Kaltblutpferdes, wahrend 
in Zweibriicken in del' Rheinpfalz ein leichterer Warmbluttyp 
bevorzugt wird, zu dessen Erzielung auBer ungarischem und 
englischem Zuchtmaterial auch gelegentlich arabisches \er
wandt wird. 

In Lippe hat ferner das Sennergestiit in Lopshorn in 
friiheren J ahren eine gewisse Bedeutung fiir die deutsche 
Pferdezucht gehabt. Es handelt sich hier um ein Gestiit, das 
in friiheren Jahrhunderten von den Bischofen von Paderborn 
als sog. "Wildes Gestiit", spateI' "HaIbwildes Gestiit" betrie
ben wurrlc. D. h. dic Stllten gingen Sommer und Winter ,am 
Siidwesthang des Teutoburger Waldes in freier Wildbahn und 
mllBten sich ihr Futter seIber sucllen. 1m Friihjahr wurden 
die Hengste in die Herde gelassen. Nachdem 1680 in Lops
hom Gestiitsgebaude errichtet wurden, hat das Gestiit eine 
stationare Form erhalten. Das Zuchtziel war auch hier ein 
leichtes Warmblutpferd. Dazu wurden ebenfalls Araber mit 
herangezogen. 1m Jahre 1922 wurde das Gestiit aufge16st. 

"Wilde Gestiite" werden heute noch betrieben in Diihmen 
(Bes. Herzog yon Croy) und Nordkirchen (Bes. Herzog von 



Arenberg), Regierungsbezirk Miinster i. Westfalen. In beiden 
Gestiiten werden "Wildponys" in groBen Gehegen geziichtet. 

In Wiirttemberg ist das Stammgestiit Marbach a. d. L. von 
Bedeutung, man ziichtet hier seit Jahren nach verschiedenem 
Wechsel ein starkknochiges, tides und breites Pferd yom 
Normiinnertyp. 

Von den Stammgestiiten in Osterreich sei das Gestiit in 
Piber in der Steiermark erwiihnt. Hier wird unter anderem 
auch die Zucht der beriihmten Lipiz.zaner-Pferde weiter be
trieben, jener gelehrigen Schimmel, die das Material darstell
ten fiir den Marstall und die spanische Reitschule in Wien. 
Das Gestiit Lipiz.za, nach dem diese Pferde ihren Namen 
tragen, befindet sich nordostlich von Triest auf der Karst
hochfliiche; es ist heute mit einem Teil der Zuchttiere in 
italienischem Besitz. 

Neben diesen staatlichen Gestiiten gibt es ferner an ver
schiedenen Stellen in Deutschland Privatgestiite mit verschie
denen Zuchtzielen. Unter ihnen seien die Vollblutgestiite, aus 
denen groBenteils das Material fiir die offentlichen Pferde
rennen hervorgeht, besonders erwiihnt. 

In einer Anzahl von Gebieten von Deutschland gibt es keine 
staatliche Hengsthaltung, ohne daB dadurch die Pferdezucht 
weniger intensiv wiire. Hier ist hesonders Oldenburg zu nen
nen, wo die Hengste durch private Genossenschaften gehalten 
werden. Ein strenges Korgesetz und ein ausgepriigtes Ver
stiindnis der Ziichter fiir die Haltung erstklassiger Hengste 
und strenge Zuchtwahl ermoglicht die einheitliche Ausrich
tung der Pferdezucht dieses Bezirkes. In der Kaltblutzucht 
iiberwiegt in Deutschland die private und genossenschaftliche 
Hengsthaltung. Die Hengste werden in den Betrieben, in denen 
sie gehalten werden, gleich allen anderen Pferden mit zur 
Arbeit verwandt. Durch erhohte Zugleistung haben sie tiiglich 
zu beweisen, daB sie berechtigt sind, als Erzeuger einer ,zug
starken Nachzucht tiitig zu sein. Ihr ruhigeres Temperament 
verhindert dabei unangenehme Zufalle infolge plotzlich auf
tretender Geschlechtslust, Zufalle, die bei edleren Hengsten 
die gemeinsame Arbeitsverwendung mit anderen Pferden ver
bieten. 



c) Zuchtbiichor, Zuchtorganisationcn. 

Die Grundlage eincr geordneten Pferdczucht ist im iibrigen 
eine sorgfaltige Registrierung aller fiir die Zucht bedeutsamen 
Vorkommnisse, im besonderen del' geschlechtlichen Verbin
dung zweier Elterntiere sowie die Geburt eines Fohiens. Nul' 
auf diese Weisc ist es moglich, die Abstammung (leI' WI' 
Zucht verwandten Tierc nachzuweisen und Tiere zusammenzu
fiihren, die nach del' Art del' in ihnen stammbaummaBig an
gehauften Eigenschaften cine dem Zuchtziel entsprechende 
Nachkommenschaft erwarten lassen. \Vahrend es in einem 
Stammgestiit immer leicht ist, iiber die verschiedenen Stuton 
und Hengste hinsichtIich ihrer Abstammung Buch zu fiihren, 
ist das mit gewissen Schwicrigkeiten verbunden, wenn das 
weibliche ZuchtmateI'iaI, wie es ja beL einer Landeszucht stets 
dcr Fall is!, in den zahireichen PferdestiilIen cines ganzen 
Gebietes verteilt ist und sich im Besitz eLnzeiner meist biiucl'
Iicher Ziichter befindet. Da die Ziichter jedoch - mcist aus 
privateI' Initiative - sich zu ortlichen Ziichterorganisationell 
zusammcngeschlossen haben, die dem Heichsniihrstand ange
gIicdert sind, ist auch hier cine weitgchendc Abstammungs
kontrolle moglich. Dic Grundlage sind die von den ortlichen 
Z iichteI1organisationen errich teten "P fenlestammbiicher" odeI' 
"Stutbiicher" . 

Del' einzelne Ziichter hat nun die Moglichkeit, eine ihm 
eigene Stute als Zuchtstute in das ortliche Stutbuch zur Ein
tragung anzumelden. Eine Zuchtkommission von praktischen 
Pfcrdeziichtern, die von dem zustandigen Landstalimeister 
odeI' dem Zuchtleiter, einem staatlich gcpriiften Tierzucht
inspektor, gefiihrt wircl, entscheidet nach Beurteilung des VOI'

gestellten Pfcrdes uncl seiner Abstammung, soweit sie nach
gewiesen werden kann, ob dem Antrag stattzugeben ist oder 
nicht. Wird die Stute "eingetragen", so erhiiIt sie damit 
einen im Zuchthuch eingetragenen Namen und durch die 
Anerkennung ihres Zuchtwertes meist auch einen erhohten 
HandelsvI'ert. Ais augeres Kennzeichen wird ihr das in den 
Salzungen des Stutbuches festg'elegte Zeichen auf dLe Haut 
gebrannt. Del' Ziichter iihernimmt dam it die Verpflichtung, 

Fortsetzung des Textes S. 38 



I. Staatliche Haupt- und Stammgestiite. 

1. 
Preu/Jisches H auptgestUt Trakehne n. 

• Seit 1787: 

Rechter HinterschenkeI 
Fur aile im Hauptgestut gezogenen Pf erde. 

2. )( Preuf3isches H auptgestUt Graditz 

Fur aile im Hauptgestiit gezogenen Pf erde. 
Rechter Hinterschenkel 

3. Preuf3isches H auptgestUt Neustadt a. d . Dosse 

~ (Friedrich -Wilhelm - Gestut) . 
Seit 1788: 

Rechter Hinterschenkel 
Fur aile im Hauptgestut gezogenen P ferde. 

[ .. 
0 

Stammgestiit Achselschwang. 

A Fur aile im Stammgestiit gezogenen P ferde. 

Rechter Hinterschenkel 

5 . 
.A 

S 
Stammgestut Schwaiganger. 

Flir aile im Stammgestiit gezogenen P ferde. 

Rechter Hinterschenkel 
._- ~---

6. 
Stammgestute Zu'eibrucken und Eiche W ( Rheinpjalz). 

fnn1 Fur aile liber 3 Jahre alten in den Stamm 

lscheid 

gestuten 

Rechter Hinterschenkel gezogenen Pferde. 

7. W urttembergisches H auptgestUt Marbach 

~ Seit 1918: 
Fur aile im Hauptgestiit gezogenen liber 

a. d. L. 

3 Jahre 
Rechter HinterschenkeI alten Perde. 

Abb. 6. Einige Pferdebrande deutscher Gestiite und Zuchtverbande. 
Fortsetzung S. 31-37 . 
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8. 

Linker Hinterschenkel 

9. 

L 
Linke Ganasche 

10. 

J. I,inke Halsseite 

2. Unk. Hinterschenkel 

11. 

1. Linke Halsseite 
2. Rechte Halsseite 

12. 

Linker Hinterschenkel 

Gestiit Piber. 

Fiir aile im Gestiit gezogenen Pferde. 

-------------------- .------

Gestiit Piber. 

Rassenbrand: Fiir die im Gestiit gezogenen Lippi
zaner. 

II. Zuchtverbande. 

I 

I 
Ostpreuj3ische Stutbuchgesellschaft 

fiir Warmblut Trakehner Abstg. (e. V.) - Verband 
Ostpr. Warmblutzuchter - Hauptgeschaftsstelle 

Konigsberg i. Pro 

1. Ais kleiner Halsbrand (links) fiir ins Hauptregister 
des Ostpr. Stutbuches aufgenommene Stu ten und 

I fiir anerkannte im Ostpr. Hengstbuch aufgenom
mene Hengste. 

2. Ais Schenkelbrand (hinten links) fiir die Nach
zucht von Stu ten des Hauptregisters und des VoI'

regis ters I. 

Ostpreuj3ische Stutbuchgesellschaft. 

1. Ais kleiner Halsbrand (links) fiir ins Vor
register I, 

2. als kleiner Halsbrand (rechls) fiir ins Vor
register II des Ostpr. Stutbuches aufgenommene 

Stuten. 

Ostpreuj3ische Stutbuchgesellschaft 
fur Warmblut Trakehner Abstg. e. V. 

Als Schenkelbrand (hinten links) fiir die Nach
zucht von Stuten des Vorregisters II. 
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13. 

1. Link. Hinterschenkel 

2. Linke Halsseite 

AuBer Gebrauch 
1l .. 

Linke Sattellage 

Grenzmark-Stutbuch-Gesellscha/t, Schneidemuhl. 
Seit 1928: 
1. In groBer Form auf dem linken Hinterschenkel 
fur ins Stutbuch aufgenommenes Material mit Ab
stammung aus anderen Zuchten und fur Nachzucht 
aus Vorregisterstuten von stutbuchberechtigten 

Hengsten . 
Seit 1923: 
2. In kleiner Form als Nachzuchtbrand auf dem 

linken Hin terschenke!. 
Seit 1928: 
In kleiner Form fur Stutbuchstuten, die aus 
Stutbuchmaterial stammen, auf der linken Halsseite. 

Verband Pommerscher Warmblutzuchter (e. V.) zu 
Stettin 

Von 1903-1920: 

Ehemaliger Brand des "Pommerschen Stutbuches" 
fur warmblutige Stu ten . 

----------------1 - ----------·--------------------
15. 

Linker Hinterschenkel 

16. 

1. Link. Hinterschenkel 
2. Linke Halsseite 
3. Rechte Halsseite 

17. 

Linker Hinterschenkel 

Verband Pommerscher Warmblutzuchter (e. V.) zu 
Stettin. 

Von 1921-1926: 

Fur Stuten, die fur das Stutbuch angektirt sind. 

Seit 1927: 

Fur die Nachzucht von staat!. Landbeschalern oder 
angektirten Privathengsten. 

Verband Schlesischer Warmblutzuchter (e. V.) 
Breslau. 

Seit 1. April 1925 : 

1. GroBe Krone auf dem linken Hinterschenkel fur 
Hauptstammbuchstuten und -hengste. 

2. Kleine Krone auf der linken Halsseite fur Stu ten 
des Stammbuches A und 

3. Kleine Krone auf der rechten Halsseite fur Stuten 
des Stammbuches B. 

Brandenburgisches Stutbuch. 

Seit Mai 1925: 

Fur Stuten, die in Abt. A des Stutbuches ein
getragen sind. 



18. 

J"L. 
B 

Rechter Hinterschenkel 

19. 

w 
PS 

Rechter Hinterschenkel 

20. 

..A... 
PS 

1. J,ink. Hinterschenkel 
2. Rechter Hinter

schenkel 

21. 

A 
VI 

Brandenburgisches Stutbuch. 

Seit Mai1925: 
Fur Fohlen, die von Stutbuchstuten Abt. A und 
staatlichen odeI' angekiirten Warmbluthengsten 

del' Provinz stammen. 

Verband fur die Zucht eines Provinzialsachsischen 
Warmblutpferdes auf hann. Grundlage, Magdeburg. 

Sei t 1. April 1925: 
Fiir angekiirte Stutbuchstuten. 

---- ------- --- -

Verband f. d. Zucht des schweren Warmblutpferdes 
in der Provinz Sachsen . 

Seehausen i. d.Altmark, Oldenburger Zuchtrichtung. 

Seit 1922: 

1. Fur aile in das Stutbuch des Verbandes einge
tragenen Hengste und Stuten. 

2. FUr die Nachzucht von Stutbuchstuten in ver
kleinerter Form. 

West!alisches Pferdestammbuch, e. V., 21Iunster 
i. W. (Abt. Warmblut). 

Seit 1910: 

Fiir Fohlen , deren MUtter in das Hauptstammbnch 
bzw. Stammbuch Abt. A eingetragen sind. JAnke Sattellage 

- I-
22. 

'II 
J,inke Satteliage 

I 
WestfiilischesPferdestammbuch,e. V., Munsteri. W. 

(Abt . Warmblut). 
Seit 1924: 

Fiir Fohlen, deren Miitter in das Stammbuch 
Abt. B eingetragen sind. 

- ---- - ----- - - ----------------------~ 

23. 

Rechter Hinter"chenkel 

Westfiilisches Pferdestammbuch. 

Seit 1924: 

Fiir Hengste und Stuten, welche in das Haupt.
stammbuch eingetragen sind. 
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24. 

Rechter Hinterschenkel 

25. 

Linke Halsseitc 

26. 

Westfiilisches Pferdestammbuch. 

Seit 1904: 
Fur Hengste und Stuten, welche in das Stammbuch 

Abt. A eingetragen sind. 

Stutbuch Hannover. 
Seit 1922 : 
Fur Stutbuchstuten (bei der Aufnahme in das 

Stutbuch). 

Stutbuch Hannover. 
Seit 1922: 
Kontrollbrand fiir Fiillen mit blauen oder roten 

I 
Fullenscheinen, deren Mutter nicht in das Stutbuch 

Hnke Lend_c_____ _ eingetragen sind. 

27. 

Linke Lende 

28. 

Linke Halsseite 

29. 

Unker Hintcrschenkel 

30. 

Linker Hinterschenkel 
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Stutbuch Hannover. 
Seit 1922: 
Stutbuchbrand fur aile Nachkommen von Stut
buchstuten, deren Vater vom hannoverschen Stut-

buch anerkannt sind. 

Ostfriesisches Stutbuch, Norden (Ostfriesland). 

Seit etwa 1815: 
Fiir Hengste, die fiir das ostfriesische Stutbuch an

gek6rt sind. 
Seit etwa 1869 : 
Fiir Stuten, die in das Stutbuch aufgenommen sind. 

Ostfriesisches Stutbuch, Norden (Ostfriesland). 

Seit 1919: 
Fiir Fohlen mit nachgewiesener ostfriesischer 

Abstammung. 

Verband der Zuchter des Holsteiner Pferdes, 
Elmshorn. 

Seit 1925: 
Fiir aile angek6rten Stu ten und deren Nachzucht. 



31. 

J~inkcr Hinterschcnkcl 

32. 

J,inkcr HinterschenkcI 

J,inkc Halsseite 

1. Link. HinterschenkcI 
2. Linke Halsseite 

35. 

Rechter Hinterschcnkel 

~G. 

Rechter Hinterschenkel 

~7. 

I.inkcr HintcrRchenkeI 

3* 

Zuchtverband fur das schleswig-holsteinische 
Warmblutpferd, Eutin. 

Seit 1923: 

Fur die in das Stutbuch eingetragenen Stu ten , 
deren Eltern und Grolleltern im Stutbuch einge-

getragen sind. 

Zuchtverband fur das schleswig-holsteinische 
Warmblutpjerd, Eutin. 

Seit 1923: 

FUr Stuten, welche im Vorregister eingetragen sind. 

7.uchtverband jiir das schleswig-holsteinische 
Warmblutpjerd, Eutin. 

Seit 1923: 

\\on lrollbrand fiir Fohlen, deren Miitter eingetragen 
sind. 

Warmlilutzuchtverliand in Schwaben, 
Sitz Augsburg. 

Seit 1928: 
1. Fur Hengste und Stuten, die in das Zuchtbuch A 

eingetragen sind. 
2. Fur Fohlen (nnr auf Antrag des Besitzers) von 
Stut.en des lIuchtbuches A und eingetragencn 

Hengsten. 

Eottaler Warmblutpjerdezuchtve1·ein, 
Sitz Griesbach. 

Seit 1906: 

Als Stutbuchbrand fur das Original Rottaler Warm
blutpferd. 

EoUaler Warmblutpjerdezuchtverein, 
Sitz Griesbach. 

Seit 1918: 

Fiir dreijahrige und altere eingetragene Stu ten 
(starkes veredeltes W agen pferd). 

Landesverband sdchsischer Pjerdezuchter, Dresden. 

Seit1920: 
Stu tbuchbrand fiir eingetragene Stu ten warm

(aueh kalt-) bliitigen Schlages. 
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38. 

Rechter Hinterschenkel 

39. 

Rechter Hinterschenkel 

Rechter Hinterschenkel 

41. 

Linker Hinterschenkel 

42. 

1. Link. Hinterschenkel 
2. Link. Hinterschenkel 

43. 

6 
o 

Linker Hinterschenkel 
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Landesverband 8iichsi8cher Pferdezuchter, Dre8den. 

Seit 1878: 
Fohlenbrand fiir die Nachzucht von Hengsten des 

Landesgestiits Moritzburg. 

W urttembergischer P ferdezuchtverein, 0 fjel'haU8en, 
O.-A. Mun8ingen. 

Seit 1907: 
"Wiirttemberger Brand" fiir samtliche im Lande 
gezogenen, von wiirttembergischen Hengsten ab
stammenden und im Landesgestiit aufgezogenen 

Pferde, wenn sie zweijahrig geworden sind. 

W urttembergischer Pferdezuchtverein, 0 jjenhausen, 
O.-A. Mun8ingen. 

Seit 1907: 
"Korungsbrand" fiir die angekorten und in das 
Stutbuch des Wiirtt. Pferdezuchtvereins ein

getragenen Stuten. 

Mecklenburg-Schwerinsche8 Gestiltbuch fur edle 
Pferde. Verband M ecklenburgischer Warmblut

zuchter. 
Seit 1913: 
Fiir samtliche in die Abt. A und B des Gestiitbuches 
eingetragenen Stu ten sowie samtliche Fiillen von 
staatlichen oder angekorten Privathengsten aus 
eingetragenen Stu ten und fiir samtliche angekorten 

Privathengste. 

M ecklenburg-Strelitz8ches Ge8tiltbuch, 
Abt. Warmblut. 

Seit 1923: 
1. Fiir Stutbuchstuten Abt. A und deren Nachzucht. 
2. Fiir Stutbuchstuten Abt. B und deren Nachzucht. 

Verband der Zuchter des Oldenburger Pferdes, 
Oldenburg. 

Seit 1897: 
Fiir alle in das Stutbuch aufgenommenen Stu ten. 
a) In kleinem Format fiir samtliche vorgemerkten 

Saugfiillen, 
b) in groBem Format fiir die durch Korung aufge
nommenen 3jahrigen Stuten, die im Stutbuch noch 

nicht vorgemerkt waren. 



-------.--~-~------~---- ~ 

dn 
o 

ltechter Hintersehcnkcl 

45. 

Linker Hintcrschenkel 

46. 

Linke Halsscitc 

Linkc Halsscitc 

Verband der Zuchter des Oldenburger Pfcrdcs, 
Oldenburg. 

Seit 1861: 
Flir pramierte Zuchtpferde (Pramienbrand). 

Landes-Pferdezuchtverein Braunschweig E. V., 
Braunschweig. 

Seit 192~: 
Flir aile in das Stutbuch eingetragenen Stuten han
noverschen Elutes (auch rheinisch~deutsches Kalt· 

blut). 

Landes- Pferdezuchtverein Braunschweig E. V., 
Braunschweig. 

Seit 1924: 
Flir die Nachzucht von Stutbuchstuten und Landes
gestlitshengsten bzw. staat!. angekorten Hengsten. 

Stutbuch fur edles H albblut hannoverschen Schlage8 
des Braunschweigischen Amtes Thedinghausen 

(Bezirk Bremen). 

Seit 1924: 
Flir angektirte Stutbuchstuten. 

~~~-I --- ---~-~-~--~---- ~ · · 

@} 

B 
J"illker Hintersehcnkcl 

B 

i 
i Stutbuch fur edles H albblut hannoverschen Schlayes 

des Braunschweigischen Amtes Thedinghausen 
(Bezirk Bremen). 

, Seit 1924: 
Flir die Nachzucht von Stutbuehstuten. 

Stutbuch jUr edles Halbblut hannoverschenSchlagcs 
des Braunschweigischen Amtes Thedinghausen 

(Bezirk Bremen). 

Seit 1924: 
Flir die Nachzucht nieht eingetragener Stutcn 

Linker HintersehenkcI Thedinghauser Abstammung. 

50. 
Verband der Lippischen P f erdezuchter in Lopshorn 

Seit 1920: 
1. Kon trollbrand, 

1. Linke Halsseite 2. Stutbuchbrand. 
Z. Link. Hinterschenkel 



die Stute lediglich von einem fur den belreffenden Zuchtver
band angekorten Hengste 1 decken zu lassen und alle die 
Zucht betreffenden Vorkommnisse, auch eine eventuell staU
findende VerauBerung, zu melden. Nach del' Eintragung wird 
dann jeder an del' Stute vorgenommene Deckakt mit genauer 
Angabe des Hengstes V1erzeichnet. Die von ihr geworfenen 
Fohlen erhalten einen meist durch seine Farbe das "Ein
getragensein" del' Mutter schon auBerlich erkennen lassenden 
Fohlenschein, del' diese Tiere dann, wie del' Geburtsschein den 
Menschen begleitet und sie als Abkommlinge einer einge
tragenen Stute ihr Leben lang ausweist. Soweit es sich urn 
Stu ten handelt, konnen sie wiederum, sob aId sie ins fortpflan
zungsfahige Alter kommen, eingetragen werden und so mit
helfen, das Bild einer Landeszucht zu pragen. Von eingetrage
nen Stuten del' Landeszucht gefallene Hengste, soweit sie nicht 
als Dreijahrige amtlich angekort worden sind, mussen kastriert 
werden. Nur sofern es sich urn ganz auBetgewohnlich gute 
Tiere handelt, deren Abstammung auf Grund des Eingetragen
seins del' weiblichen Vorfahr-en durch Generationen festliegt, 
werden sie vom Staat zur Verwendnng in del' Landeszucht an
goekauft. 

d) Zuchtwahl. 

Die eingetragenen Zuchtstuten pflegen der ganze Stolz des 
bauerlichen Zuchters zu sein. Sie hegt und pflegt er wie sei
nen Augapfel, und gem ist er bereit, sie zu schonen und 
weniger bei der Arbeit heranzunehmen als die anderen Pferde, 
wenn es die Wirtschaft irgendwie zulaBt. Und in den stillen 
und langen Winterabenden, die ihm Zeit lassen, sich mehr 
als sonst in Gedanken mit den Dingen seiner Wirtschaft und 
mit seinen Tieren zu beschaftigen, kreisen seine Gedanken 
auch wohl urn die Frage, wer der Vater des nachsten Fohlens 
seiner eingetragenen Stute sein solI. Sobald auf der nachsten 
Hengststation die Hengste yom Landgestut angekommen sind, 

1 In den Gegenden mit ausschlieJ3lich staatJicher Hengsthaltung handelt 
es sich hier stets urn die staatlichen Hengste. 
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es sind nieht jedes Jahr die gleichen, wird er sic cineI' sach
verstandigen Besichtigung unterziehen. Er wird auch Einbliek 
nehmen in ihren Stammbaum. Und wenn ihm auch del' Name 
eines jungen Hengstes, del' vielleieht zum erstenmal auf einer 
Hengststation erscheint, zunachst noch unbekannt ist, so winl 
er aus den mehr odeI' weniger bekannten Namen in der Liste 
der Vorfahren doch bald wissen, mit welchen Erbmassen el' 
bei diesem Neuling zu rechnen hat. ~atiirlich laBt sich das 
Zuchtergebnis nicht mit absoluter Sicherheit voraussagen. III 
jedem Zuchtgebiet abel' pflegen sich bald einzelne mit cineI' 
iiberragenden Vererbungskraft ausgestattete Hengste durchzu
setzen, so daB sie ihren Nachkommen haufig noch iiber 
Generationen hinweg den Stempel aufdriicken. Die Vorziige 
und Fehler solcher Tiere bilden dann in del' Regel den immer 
wiederkehrenden Gesprachsstoff an allen Stellen, wo begei
sterte und ihre Aufgabe ernst nehmende Pferdeziichter zusam
mentreffen. 

Bei den Erwagungen iiber die Auswahl eines Vatertieres 
wi I'd im besonderen die Frage eine Rolle spielen, ob die VOIl 

ihm zu erwartende Nachzucht auch in bezug auf Nahrungs
bediirfnis, Temperament und Schwere den Anforderungell zu 
geniigen verspricht, die die heimatliche Wirtschaft, bzw. iiber
haupt die Landwirtschaft del' betreffenden Gegend zu stellell 
gezwungen ist. Denn das Zuchtziel einer jeden Gegend 1st 
immel', ein moglichst "bodenstandiges" pferd zu ziichtell, 
d. h. ein Tier, das allS den Erzeugnissen del' bii:uerlichen \"il'l
schaft ohne Zukauf wil'tschaftsfremden Futters ernahl't wer
den kann und bei solcher Ernahrung seine Hochstleistungell 
zu entfalten vermag. Es wird auch \Vert darauf zu legell 
sein, Tiere zu erhalten mit einem moglichst gutartigen Telll
perament, namentlich dann, wenn die Verhaltnisse es notwclI
dig machen, daB auch weniger geschulte Arbeitskrafte mil 
Ihnen Feldarbeit verrichten und auch sonst mit Ihnen um
gehen miissen. 1st Ilach solchen Dherlegungen bei dem eiIl
zelnen Ziiclller ein Entschluf~ hinsichtlich des zu verwendell
den Hengstes gereift, so ist die nachste Brunsl der Stute ab
zuwarten. 
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e) Brunst, Traehtigkeit und Geburt. 

Die Brunst - yom Zuchter auch als "Rosse" oder "Rossig
keit" bezeichnet - wiederholt sich beim weiblichen Pferde 
ahnlich wie beim weiblichen Rinde in 3-4wochigen Abstan
den!. Es sind dies die jeweiIs haufig nur 1-3 Tage (selten 
his 9 Tage) dauernden Perioden, wahrend welcher die Stute 
geneigt ist, das mannliche Tier zur Begattung zuzulassen. Der 
Zuchter erkennt die Rosse im allgemeinen an dem veranderten 
Benehmen seines Tieres. Brunstige Stuten sind kitzlig und 
stellen sich haufig ohne Grund zum Harnlassen an, wohei aus 
der meist geschwollenen Scham nur weiBlicher, mitunter auch 
rotlich verfarhter Schleim ausflieBt. Dnter dem Reiter gehen 
brunstigc Stuten nicht wie gewohnlich, sondern neigen zu 
allerhand Widersetzlichkeiten. Die Starke der Brunsterschei
nungen ist auBerordentlich starken individuellen Schwankun
gen unterworfen. Bei manchen Tieren sind sic so schwach, 
daB sie leicht ubersehen werden. Die Brunst wird veranlaBt 
dadurch, daB im Eierstock ein reifes Ei sich anschickt, dies en 
zu verlassen und seine Wanderung durch den Eileiter in die 
Gcbarmutter anzutreten. Sie halt auch noch an, nachdem das 
Ei schon sein bisheriges Lager in der weiblichen Keimdruse 
aufgegeben hat, und verklingt erst allmahlich, wohei die 
Dauer (s.oben) individuell verschieden ist. In bezug auf die 
Abstande zwischen den einzelnen Brunsten zeigen sich beim 
Pferde haufiger als hei anderen Tieren DnregelmaBigkeiten. 
Doch pflegen in der Zeit von Februar his Mai, der Zeit des 
Jahres, in der die Pferde in der Landeszucht im allgemeinen 
zur Begattung zugelassen werden, die normalen, 3-4 Wochen 
dauernden Abstande innegehalten zu werden, auch dann, wenn 
zwischenhinein groBere Brunstpausen sich gezeigt haben 
sollten. 

Sobald bei einer Zuchtstute die Brunst bemerkt wird, muB 
sie zum Hengst gebracht werden. Da die Brunst hiiufig, wie 
erwahnt, nieht lange Zeit dauert, ist meist keine Zeit zu ver-

1 Mit den in etwa den gleichen Abstiinden bei der Frau auftretenden 
Blutungen (Menses) sind die Brunstperioden der Tiere nach Wesen und 
Verlauf nicht gleichbedeutend. 
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saumen. In der Hengststation werden ihr dann zur Sicherheit 
vielfach die Hinterhufe mit Lederschuhen iiberzogen und 
haufig auch noch durch Stricke, die locker zwischen den 
Vorderbeinen hindurch und urn den Hals geschlungen wer
den, gefesselt. Erst hierauf wird ihr der gewahlte Hengst zu
gefiihrt, von dem sich die wirklich briinstige Stute meist 
widerstandslos decken laBt. Nur die noch nicht oder nicht 
rnehr briinstige oder die nach einem vorhergehenden Deck
akt bereits tragende Stute gestattet die Begattung nicht. Sic 
versucht, mit den Hinterbeinen nach dem Hengst zu schlagen, 
sie schlagt ihn abo 

Sofern durch den Deckakt eine Befruchtung stattgefundcn 
hat, sofern also eine der mannlichen Samenzellen, die beim 
Geschlechtsakt in die weibliche Scheide deponiert wurden, 
nach selbstandiger Wanderung durch den Gebarmutterhals, 
die Gebarmutter und den Eileiter die bei der Brunst aus dem 
Eierstock ausgestoBene Eizelle erreicht und sich mit ihr ver
einigt hat, bleibt eine weitere Brunst aus. Der Ziichter wira 
daher, sobald 3-4 \Vochen nach dem letzten Deckakt ver
gangen sind, seine Stute genau beobachten. Bleibt die Brunsl 
aus, so ist das in der Regel fiir ihn ein Zeichen, daB die 
Stute "aufgenommen" hat, d. h. daB die Entwicklungeines 
Fohlens aus der vereinigfp.n Ei-Samenzelle bereits ihren Anfang 
genommen hat. Zeigen sich dagegen auch nur noch die leise
sten Brunsterscheinungen, was haufig vorkommt, so wird er 
die Stute erneut dem Hengst zufiihren, und daraus, ob die 
Stute den Hengst erneut annimmt oder ihn abschlagt, wird 
er schlieBen, ob die vorausgegangene Begattung noch nicht zu 
einer Befruchtung gefiihrt hat, oder ob schon Trachtigkeit 
besteht, ob also die beobachteten Brunsterscheinungen nur 
eine Scheinbrunst waren. 

Es ist fiir den Ziichter wichtig, seine Stute maglichst ill 
den Monaten Februar, Marz, April oder vielleicht auch noch 
im Mai tragend zu bekommen. Denn die Stute tragt II Mo
nate und einige Tage, so daB die Geburt irn zwalften Monat 
nach der stattgehabten Befruchtung zu erwarten ist. - Man 
gibt als Trachtigkeitsdauer auch wohl 330 Tage an, etwas 
weniger als 48 Wochen oder 12 Monclesrnonate (= 12 X 28 



Tage). Die typischen Grenzen liegen zwischen 3 IO und 360 
Tagen. - Ganz abgesehen nun davon, daB ihm zu einem 
spateren Zeitpunkt in vielen Gegenden ein Hengst nicht mehr 
zur Verfiigung steht, ist es auch erwiinscht, daB das Fohlen 
moglichst im Friihling odeI' Vorfriihling geboren wird, da
mit es den ganzen Friihling und Sommer hindurch unter dem 
giinstigen EinfluB del' Sonnenbestrahlung, des reichlichen, 
frischen Futters und des Weideganges den ersten und auch 
groBten Teil seiner korperlichen Entwicklung absolvieren 
kann. Die Geburt eines Fohiens im Februar und Marz paBt 
auBerdem am besten in den Bctrieb del' bauerlichen Wirt
schaff. Denn die letzte Zeit VOl' del' Geburt bedarf die Stute 
del' Schonung. Sie darf dann nicht mehr in so starkem MaBe 
zur Arbeit herangezogen werden. Del' sich steigernde Leibes
umfang erschwert auch ihre Bewegungen, so daB del' riick
sichtsvolle Ziichter sie nul' noch im Schritt sich bewegen las
sen wird. Eine solche Schonung abel' laBt sich am besten in 
den arbeitsarmeren Wintermonaten durchfiihren. Wenn es 
sich so einrichten laBt, daB die Stute ihr Fohien im Februar 
odeI' Marz zur Welt bringt, dann kann sie zur Erntezeit und 
bei del' Herbstbestellung noch voll ihre Arbeit tun, und sie 
ist nach iiberstandener Geburt auch fiir die Friihjahrsbestel
lung schon wieder arbeitsfahig. 

Die Geburt selbst vollzieht sich beim Pferde, im Gegensatz 
namentlich zum Rinde, im allgemeinen verhaltnismaBig schnell. 
Sob aId del' Gebarmutterhals, del' wahrend del' ganzen Schwan
gerschaft die Gebarmutter bakteriendicht von der Scheide 
abgeschlossen hat, meist ohne irgendwie auBerlich erkenn
bare Zeichen sich eroffnet hat, treiben die kraftigen Kon
traktionen del' Bauch- und Gebarmuttermuskulatur, die We
hen, das Fohlen in 15-30 Minuten aus. Schwergeburten sind 
beim Pferde, da das Fohlen einen schlanken Korper hat und 
del' Geburtsweg der Mutter auBerdem weit ist, verhaltnis
maBig selten. Soweit sie vorkommen, sind sie meist weniger 
durch ein fiir den Geburtsweg zu groBes Fohlen als durch 
fehlerhafte Haltung, namentlich des Kopfes, bedingt. In sol
chen Fallen muB die Hilfe, wenn sie nicht zu spat kommen 
soll, auBerordentlich schnell zur Stelle sein. Infolgedessen 



pflegen filr den Zilchter die kritischen Tage oder die Nachte, 
in denen er die GeburL des F ohlens erwartet, unruhevoll zu 
sein. Wenn nicht eine standige Wache eingerichtet werden 
kann, so muB er -- auch wahrend der Nacht - in kurzen Ab
standen nach seiner Stute sehen, urn mogliehst schon die 
erste Unruhe, die die nahende Geburt anzeigt, wahrzunehmen. 

f) Das Aufwachsen eines Fohlens. 

Das glileklich zur Welt gebraehte Fohlen liegt zunachst 
seheinbar unbeholfen im Stroh in einer Ecke der Gebarbox 
und wird von der Mutter sorgfaltig beleckt. Das das ganze 
Raarkleid durehnassende Fruchtwasser wird dadurch aUmah
lich entfernt, das Fohlen also getrocknet. Zugleich regen die 
kraftigen Zungenbewegungen der Mutter auf der Fohlenhaut, 
die wie eine leichte Massage wirken, die Lebensgeister des 
jungen Tieres an. Bald erhebt es sich dann auch. Etwas wack
lig zwar steht es noch auf seinen langen Beinen, wenn es die 
nieht leiehte Arbeit des Aufstehens das erstemal bewaItigt hat 
oder wenn es vom Zilehter aufgehoben worden ist. Aber es 
steht, und ganz von selbst und instinktiv findet es den Weg 
zum Euter der Mutter, urn seinen ersten Durst zu stillen. 
Dieses hat sich schon in den letzten Tagen vor der Geburt 
prall gefilUt, und nieht zuletzt dieser Umstand hat dem Ziieh
ter die nahende Geburt angezeigt. "Die Stute ,eutert''', pflegt 
er zu sagen, wenn das Euter fast wie bei einer Entzilndung 
geschwollen ist und an den Zitzen gar schon tropfenweise 
Milch heraustritt. 

Die erste Milch, die das Junge aus dem Euter seiner Mutter 
saugt, ist nicht nur seine erste Nahrung, sie hat zugleich in
folge ihrer besonderen chemischen Zusammensetzung - man 
nennt diese erste Milch die Kolostralmilch - aueh eine wich
tige diatetische Wirkung auf den Darm des Fohlens. Sie wirkt 
namlieh abfilhrend und begilnstigt damit die Entfernung des 
sog. "Darmpechs" aus dem Fohlendarm, einer schwarzlich
schmierigen, zahen Masse, die aus zelligen Beimengungen des 
Fruehtwassers sich gebildet hat, welches das Fohlen in der 
letzten Ralfte der Trachtigkeit dauernd abgesehluekt hat. 



Die Mutter zeigt fast regeImiiBig schon 9 Tage nach der 
Geburt des Fohiens eine neue Brunst. Der Ziichter wird mag
Iichst schon zu diesem Zeitpunkte seine Stute dem Hengste 
wieder zufiihren, urn sich fiir das niichste Jahr erneut ein 
F ohien zu sichern. 

Das junge Fohien fiihit sich schon nach wenigen Tagen 
ganz sicher auf seinen GliedmaBen. Und wird die Stute vor
sichtig in die warme Friihlingssonne gefiihrt, so folgt ihr 
das Fohien wie seibstverstiindlich, immer bemiiht, in ihrer 
niichsten Niihe zu bleiben. Diese schon so friihzeitig ein
tretende Sicherheit im Gebrauch der GIiedmaBen ist ein Pri
vileg der pflanzenfressenden Huf- und Klauentiere. Das wird 
besonders deutlich, wenn wir daneben einen neugeborenen 
Hund oder ein Kiitzchen betrachten. Beide sind nicht nur 
lange Zeit vollkommen unfiihig, ihre GIiedmaBen zu gebrau
chen, auch die Lidriinder dieser Tiere sind hei der Geburt 
noch vollkommen verkiebt, weil der darunter verborgene Aug
apfel seine Entwicklung zur vollkommenen Sehtiichtigkeit 
noch nicht beendet hat. Diese Tiere sind also die ersten Tage 
ihres Lebens nicht nur bewegungsunfiihig, sie sind auch 
blind. Auch der Vergleich mit dem jungen Menschenkinde 
liegt nahe, das erst nach 10-12 Monaten lernt sich aufrecht 
zu halten. Dabei ist allerdings zu bedenken, daB das Kind zur 
Fortbewegung eine sehr viel schwierigere Balancearbeit er
lernen muB, da es seinen Karper nur auf die beiden unteren 
Extremitiiten stiitzt, wiihrend die Tierjungen vier Glied
maBen zum Tragen der Rumpflast zur Verfiigung haben. 

Die friihzeitige Gebrauchsfiihigkeit der GliedmaBen ist eine 
Gabe der Natur an jene Wesen, denen sie Angriffswaffen 
versagt hat. Diese Tiere verlassen sich daher, soweit sie wild 
leben, in der Hauptsache auf ihre schnellen Beine als Ver
teidigungswaffe. Das junge Fohlen des Wildpferdes ist also 
schon nach einigen Tagen befiihigt, der Mutter folgend, iiber 
die Steppe zu brausen und sich einer drohenden Gefahr zu 
entziehen. Und das Fohlen des Hauspferdes besitzt noch die 
gleiche Fiihigkeit seiner wilden Ahnen. Dabei ist die Ge
schwindigkeit, die es erreichen kann, keineswegs gering. Denn 
die aus dem Rumpf hervorschauenden Teile der GIiedmaBen, 
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die die Schrittweite wesentlich bestimmen, haben schon bei 
der Geburt eine betrachtliche Lange. Sie bediirfen wahrend 
des ersten und teilweise auch noch wahrend des zweiten 
Lebensjahres nur noch eines Langenzuwachses von 300/0, um 
die Lange del' freien GliedmaBe des erwachsenen Pferdes zu 
erreichen. In bezug auf dieses giinstige Langenverhiiltnis 
seiner aus dem Rumpf vorragenden freien GliedmaBenteile 
steht das Fohlen an del' Spitze aller Jungen unserer vier
beinigen Hausgenossen. 

Die weitere korperliche Entwicklung des Fohlens soIl sich, 
soweit es irgend angangig ist, im Freien und auf del' Weide 
vollziehen. Denn das Pferd ist ein Bewegungstier. Wenn es uns 
als Haus- und Nutztier so wiIlkommen und notig ist, so deshalb, 
weil es fast spielend eine sein eigenes Korpergewicht um ein 
betrachtliches iibersteigende Last tragend oder ziehend fort
bewegen kann. Sein Nutzen beruht also im wesentlichen auf 
dem reibungslosen Funktionieren aller seiner der Fortbewe
gung dienenden Organe, also seiner Knochen, Muskeln, Seh
nen und Gelenke, aher auch seines Herzens und seiner Lun
gen, jener Organe, die den Muskeln Niihrstoff fiir ihre 
vermehrte Arbeit bereitzustellen und zuzufiihren haben. Diese 
Einspielung des ganzen Bewegungsapparates erfolgt in fort
wahrender Cbung und Bewegung auf der umzaunten Koppel 
oder sonstwie auf der Weide. Sofern die Mutter schon bald 
nach Cberstehen der Geburt wieder F eldarbeit verrichten 
muB, bleibt die freie Bewegung auf der Koppel nur auf 
arbeitsfreie Sonn- und Feiertage beschrankt. Denn das Fohlen 
bleibt in den ersten Monaten seines Lebens bei seinen Be
wegungen im Freien eng an die Fiihrung der Mutter gebun
den. Es ist nicht moglich, es auf die Koppel zu lassen, wiih
rend die Mutter vor dem Pflug odeI' sonstwie ihre Arbeit tut. 
Entweder bleibt also das Fohlen im Stall, wahrend die Mutter 
arbeitet oder aber es begleitet sie. 1m ersteren Fall dad im 
ersten Monat das Fernbleiben der Mutter von ihrem Fohlen 
nicht gar zu lange ausgedehnt werden, weil das Fohlen, noch 
ausschlieBlich an die Milchnahrung aus dem Euter der Mutter 
gewohnt, sonst infolge Zunahme des Hungers aIlzu unruhig 
wird. Vom 2.-3. Lebensmonat an, wenn das Fohlen anfangt, 

45 



schon Gras und Heu aufzunehmen, kann die Abwesenheit der 
Mutter unbedenklich Hinger ausgedehnt werden. Es ist das 
jetzt sogar gut, weil das Fohlen so allmahlich vorbereitet 
wird auf den ersten einschneidenden Vorgang in seinem 
Leben, das "Absetzen", d. h. die raumliche Trennung von der 
Mutter, die im allgemeinen spiitestens im 6. Lebensmonat, 
meist jedoch schon nach 16 Wochen erfolgt. Vorher hat man 
es schon hin und wieder an das Auflegen des Halfters ge
wohnt. Auch die Behandlung seiner Hufe beginnt man schon 
von der 4.-6. Lebenswoche an durch vorsichtiges Beschnei
den der Hufe vorzunehmen, wodurch das Hornwachstum 
und die geordnete Abnutzung geregelt wird. So gewohnt es 
sich, indem es der Fiihrung der Mutter entgleitet, allmahlich 
an die fiihrende Hand des Menschen. Immerhin bleibt sein 
Freiheitsdrang grog, solange es wahrend der ersten 3 Lebens
jahre noch nicht zur Arbeit herangezogen wird. Namentlich 
wenn es in diesen ersten Jahren den ganz.en Sommer ohne 
Unterbrechung und an manchen Orten auch noch den Winter 
auf del' Weide verbracht hat, zeigt es sich augerordentli:ch 
ungebiirdig und ist nur von kraftigen und geschulten Men
schen zu behandeln. 

Mit Ablauf des I. Lebensjahres erreichen Hengst und 
Stute schon die Geschlechtsreife. Deshalb werden in der Regel 
schon gleich nach dem Absetzen die Geschlechter voneinander 
getrennt. Hengste, die nicht zur Zucht verwandt werden 
sollen, werden, wie erwahnt, im allgemeinen schon nach Ab
lauf des I. Lebensjahres kastriert, so dag dadurch im 
2. Jahr auf del' Weide jede Belastigung der jungen Stuten 
durch die mannlichen Tiere ausgeschlossen wird. Haufig lagt 
sich jedoch bei dem einen oder anderen Tier die Operation 
am Ende des I. Lebensjahres noch nicht vornehmen, weil die 
Hoden odeI' einer von ihnen den normalen Platz im Hodensack 
noch nicht erreicht haben. Ein solches nicht kastriertes Tier 
bedarf dann unbedingt der Absonderung auf der Weide. 
Sind auch im 2. Jahr die Hoden im Hodensack noch nicht 
vorzufinden, so kennzeichnet das betreffende Tier sich damit 
als "Kryptorchide" = Verborgenhodiger (Klopphengst, Spitz
hengst). Solche Tiere konnen sich, je alter sie werden, zu 
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recht unangenehmen Insassen eines Pferdestalles entwickeln. 
Zwar sind ihre Begattungsversuche, die sie haufig vornehmen, 
meist ohne Erfolg, weil der verborgene, noch in der Bauch
hohle liegende Hoden keine Samenzellen zu bilden vermag 1 • 

Nichtsdestoweniger stellen sie dauernde Qualgcister ihrer Stall
genossen dar. Auch dem Menschen k6nnen sie durch ihre 
unberechenbaren Launen und durch ihre Heftigkcit gefahrlich 
werden. Deshalb wird sich del' Ziichter in del' Regel eines 
Tages entschlieBen, ein solches Tier einem tiichtigen Tier
arzt oder einer tierarztlichen Klinik zu iiberweisen, damit ihm 
dort die Hoden - die aus del' Bauchhohle, wo sie embryonal 
unter dem Riicken neben den Nieren angelegt werden, nich t 
den normalen Weg in den Hodensack gefunden habcn -
operativ entfernt werden. 

Mit Beendigung des 3. Jahres beginnt dann in del' Regel 
fiir das Pferd der Ernst des Lebens. In del' bauerlichen 
Wirtschaft wird dem "Dreijahrigen" cines Tages das Sielen
geschirr oder das Kumtgeschirr aufgelegt, und an langen 
Strangen und an langer Leine werden ihm nun bei zunaehst 
leichter Last seine spateren Aufgaben nahergebracht. Reit
tieren und den Remonten des Heeres laBt man im allgemeincn 
noch ein weiteres Jahr Zeit. 

Aueh als Geschlechtstierc werden die jungen Pferde in die
sem Alter erstmalig vcrwandt. Stuten edler Rasse werden 
meist als Vierjahrige, gelegentlich schon als Dreijahrige 
erstmalig dem Hengstc zugefiihrt. Junge edle Hengste finden 
ihre erste Verwendung zur Zucht fast stets erst im II. Lebens
jahr. 

lIT. Deutsche Pferderassen. 

a) Begriff "Rassc". 

Mit dem \V6rtchen "Rasse" verbinden wir modern en Men
schen sowohl hinsichtlich cler Einteilung der Menschen wie 

1 Bei Tieren mit nur einseitigem Kryptorchismus ist der normal im Hoden
sack Jiegende Hode natilrlich zur Samell7.elJerzeugung befahigt. SoJche Tierp 
vermogen, wenn sie ZUI' 7:ueht verwandt werden, den Kryptol'r,hislnns ZIJ 
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auch hinsichtlich der Einteilung der einzelnen Haustierarten 
und damit auch der Pferde eine ganz bestimmte Vorstellung, 
die absolut klar und eindeutig zu sein scheint. Dem Wissen
schaftler bereitet es jedoch, jedenfalls soweit es sich urn Haus
tierrassen handelt, gewisse Schwierigkeiten, den Begriff 
eindeutig zu definieren. GewiB, man konnte mit den Ver
erbungsforschern sagen: "Bei einer Rasse handelt es sich urn 
eine groBere oder klein ere Gruppe von Tieren der gleichen 
Art (Pferde, Rinder, Hunde usw.), die hinsichtlich ihrer For
men und Leistungen so weitgehende Dbereinstimmungen zei
gen, daB sie sich von anderen Gruppen der gleichen Art deut
lich abheben, und daB sie bei geschlechtlicher Verbindung 
untereinander immer wieder eine in Form und Leistung 
gleiche Nachkommenschaft ergeben." Man miiBte dannaber 
hinzufiigen, daB die Haustierrassen keine fiir aIle Zeiten 
feststehenden Erscheinungen sind. Die Haustierrassen sind 
namlich in Form und Leistung Veranderungen unterworfen. 
Sehr haufig hat man es beispielsweise beobachten konnen, daB 
Tiere einer Haustierrasse, die in einer bestimmten Gegend 
und unter stets gleichbleibenden Nahrungs-, Ziichtungs- und 
Haltungsbedingungen durch Generationen hindurch ein un
veranderliches Geprage gezeigt hatten, wenn man sie plotzlich 
in eine andere Umgebung versetzte, sich in wenigen Gene
rationen in ihrer auBeren Form und auch in ihrer Leistung 
voHkommen umbildeten. Welche Faktoren im einzelnen an 
dieser Umpragung mitwirken, ist noch nicht restlos bekannt. 
JedenfaHs nehmen wir heute allgemein an, daB es sich bei 
den verschiedenen Haustierrassen, sofern sie sich seit Gene
rationen ohne fremde Einkreuzung unverandert erhalten ha
ben, urn "bodenstandige" Erscheinungen handelt, d. h. urn 
Tiergruppen, die in ihren Typen zugleich auch Anpassungs
formen an ganz bestimmte und gleichbleibende auBere Ver
haItnisse darstellen. Aber nicht nur durch eine Veranderung 
der Nahrungs- und Haltungsbedingungen erweisen sich die 
Haustierrassen in ihren Erscheinungsformen als veranderlich, 
eine wirkliche Umpragung einer Rasse vermag der Ziichter 
vor aHem durch entsprechende Zuchtwahl vorzunehmen. Da
bei ist es keineswegs erforderlich, sich der Einkreuzung einer 
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anderen Rasse zu bedienen, die dem zu erreichenden Typ 
nahe steht. Auch durch Zuchtwahl innerhalb der gleichen 
Rasse laBt sich eine gewiinschte, durch veranderte Verhalt
nisse vielleicht notwendig werdende Veranderung einer Rasse 
erzielen. Ein sehr instruktivcs Beispiel ist in dieser Hinsicht 
das Trakehner Pferd vor und nach dem Kriege (Abb.7 u. 8). 

Vor dem Kriege war das Trakehner Pferd der Typ des 
leichten Kavalleriepfercles. Und von del' Heeresverwaltung 
wurde darauf gehalten, daB das ostpreuBische Pferd nicht 
zu schwer wurde. Die amtlichen Stellen befanden sich rlrnnit 

Abb.7. Trakehner Hengst aus der Zeit VOl' dem Kriege. 
3jahriger Hengst "Thronerbe", geb.1907. Nach Stang. Wil'th. 

keineswegs in Dbereintsimmung mit del' ostpreuBischen Land
wirtschaft, die schon damals energisch ein starkeres Pfenl 
mit ruhigerem Tcmperament forderte. Nichtsdestowenigpr 
konnten die Bedilrfnisse des PferdegroBabnehmers Heer bis 
zum Beginn des Krieges clen Typ des ostpreuBischen Pferdes 
im groBen und ganzen bestimmen. Erst als nach clem Kriege 
del' Beclarf an ostpreuBischen Hemonten stark zurilckging, 
setzte sich clie Forderung del' ostpreuBischen Bauernschaft 
£lurch, unci nun begann man in Trakehnen planmaBig auf 
"Verstarkung" zu ziichten. Es wunlen dazu keineswegs sUir
kere Hengstc anderer Rassen hcrangezogen. Man vc)'zichtn(c 
lediglich fast vollstanclig auf Vollblulhengste, <lie his <lahin 

4 Kriiger, TTIIRPr Pfon] nlld sr-jnr Vorfahrrn. 49 



in del' Trakehner Zucht stark mitgewirkt hatten, und korte 
immer wieder die starks ten Hengste und Stu ten zur Weiter
zucht an. 

Die Veranderlichkeit del' Rassen innerhalb del' geschilderten 
Grenzen hat auch den Reichsnahrstand veranlaBt, bei seinen 
regelmaBigen Ausstellungen von einer allzu weitgehenden 
Klassifizierung del' Tiere abzusehen. Hinsichtlich del' Pferde 
wird daher in del' Hauptsache nul' zwischen Warmblut- und 
Kaltblutpferden unterschieden. Und innerhalb dieser beiden 
Grundrassen erfolgt nul' noch eine Trennung in "Schlage"; 

Abb. 8. Trakehner Hengst neuerer Zuchtrichtung. 
3jil.hriger Hengst "Holder", geb.1926. Nach Stang-Wirth. 

beim Warmblutpferd geschieht dies in leichte, mittelschwere 
und schwere Schlage, beim Kaltblutpferd werden rheinisch
deutsche, Noriker und Schleswiger Pferde unterschieden. 

Wenn wir nun im folgenden im Geiste einen Spaziergang 
durch die deutschen Gaue machen wollen, urn die verschie
denen Typen der hier gezogenen Pferde anzusehen, so wollen 
wir bei defen Beschreibung nicht mit def gleichen Einschran
kung verfahren, wie das der Reichsnahrstand tun muB. In
dem wir uns an jene Typen halten, die heute leben, konnen 
wir durchaus eine Reihe von Rassen unterscheiden, die nach 
ihrem ortlichen Verbreitnngsgebiet benannt werden konnen. 
Bei diesem Spaziergang wollen wir auch hin und wieder einen 
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Blick iiber die Grenzen des Reiches werfen. Denn erkliirlicher
weise stimmen die Grenzen del' Verbreitungsgebiete del' ein
zelnen Pferderassen nicht immer mit den politischen Grenzen 
iiberein, und manche Formen lassen sieh erst verstehen, 
wenn man aueh die Pferde des unserem Vaterland henaeh
harten Gebietes berLieksiehtigt. 

b) "Kaltblut", "Warmblut", "Vollblut". 

Ausgehen werden wir von del' Grundeinteilung in Warm
und Kalthlutpferde. Denn diese beiden Typen sind nieht I1l1l' 

in ihrem Auf~eren und in ihrem \Vesen grundversehirden, sin 
leiten sich aueh, wie spateI' gezeigt werden wird, von ganz vel'
schiedenen Wildpferdtypell her. 

Es hedarf im iibrigen wohl keiner besonderen Hervor
hehung, daB es sieh hei diesen heiden Grundrassen nieht um 
Tiere mit yerschiedener Bluttemperatur handelt. Del' \Vesens
untersehied diesel' beiden Rassen liegt nieht in dem dureh 
die Adem pulsierenden Blut. Das Wort "Blut" wircl hirr, 
wie ja aueh gelegentlieh in anclerer \Vortverhinclung, in iiber
lragenem Sinne gebraueht und mag hier zweekmaBigerweis!' 
knrz mit "Temperament" iibersetzt sein. Das Kalthlutpfenl 
ist ein Tier mit wenig lebhaftem, triigem Temperament. Es isl 
gutartig und meist leieht aueh von ungesehultem Personal Ztl 

hehandeln. Die Bewegung dieses mit einem langen und tie
fen Rumpf und yerhiiItnismaf$ig kurzen Beinen ausgestattetell 
Pfercles ist nur langsam und yollzieht sieh fast aussehlief~li('h 
im Schritt. Trah geht es im allgemeinen auf$erordelltlich UI1-

gem. Seine krafligen Mnskeln und Knochen ermoglichen ihm 
im langsamen Zuge die Bewaltigung hedeutender Lastcn. Es 
eignet sich daher besonders fiir groBe, in langsamer Gang-
art durehzufiihrende Zugarbeit, also auf dem Acker llnd VOl' 

dem schweren Lastwagen auf sancligen \Vegen. 
Das \Varmblutpfenl ist lebhafter. Ihm merkt man di(~ Hpl'

kunft aus einem fliiehtigen Steppentier noeh deutlieh an. Scin 
auf hohell Gliedmagcn getragelll·r Rumpf erseheint rrlaliy 
kilrzer als del' (les Kallblutpferdes. Es ist leiehtfiif~ig Ulld 

leicht ill Trab IInrl Galopp ZII hringen. Delli KalLblutpfertl, 
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das man als "Schrittpferd" bezeichnen kann, wird es daher 
auch wohl als "Laufpferd" gegeniibergestellt. AuBer als Zug
pferd kann es auch mit Vorteil als Reitpferd verwandt wer
den, und es vermag als solches auch Hindernisse von be
trachtlicher Hohe zu nehmen, was dem Kaltblutpferd, wenn 
es geritten wird, nur in sehr viel geringerem MaBe mog
lich ist. 

Das Pferd mit dem lebhaftesten Temperament ist das 
Vollblutpferd 1, das infolge seiner leichten Erregbarkeit als 
Zugtier hochstens VOl' dem leichten Jagdwagen, in der Regel 
abel' nur als Reittier Verwendung findet. Es ist auBerordent
lich feingliedrig, besitzt eine diinne, feinbehaarte Haut, die 
die unter der Haut gelegenen Muskeln und das Geader der 
Unterhaut deutlich hervortreten laBt. Es ist urspriinglich 
eine ausschlieBlich fUr die Rennbahn bestimmte englische 
Ziichtung. Und es stellt auch he ute noch das gr6Bte Kon
tingent der Rennpferde auf der Galoppbahn. 

c) Die deutschen Kaltblutrassen. 

Als das urspriingliche Verbreitungsgebiet der Kaltblut
pferde ist das nordwestliche Europa anzusehen. Von unserem 
Vaterland gehoren hierzu das Rheinland und die westlichen 
Teile von Westfalen, f.erner auch das nordliche Schleswig. 
Dazu kommt ein wei teres Verbreitungsgebiet in den Alpen
landern. In dies en verschiedenen Gebieten hat sich das Kalt
blutpferd unter dem EinnuB einer durch Jahrhunderte hin
durch gehenden ortlich verschiedenen Ziichtung und Kreuzung 
zu heute durchaus verschiedenen Typen entwickelt. 

Die schwerste dieser Formen ist das rheinisch-deutsche 
[(altblutpferd (Abb.9). Die Einkreuzung edlerer Rassen ist 
bei der Zucht dioses Tieres streng verpont. Unter Verzicht auf 
schnellere Bewegungsart verlangt das Zuchtziel ein kraftiges, in 
der Brust tiefes, kaltbliitiges Pferd mit kraftigen Knochen. Man 
solI dem Tier den Kaltbluttyp auf den ersten Blick ansehen, 

1 Man gebraucht heute auch wohl in Verbindung mit anderen Haustier
arten den Zusatz "Vollblut" und versteht darunter dann soviel wie "rein
rassig". 



dcshalb soIl auch del' Kopf schwer und breil, dabci jeduch 
gerade sein und gutmutig aussehen. Wie jedes Kaltblutpferd 
hat das rheinisch-deutsche Pferd ein dichtes Langhaar. AuBel' 
an Mahne, Schopf und Schwanz ist auch dic Hinterseite des 
Fessclkopfes mit langen Haaren bedeckt. Diesel' langhaarige 
Behang an del' GliedmaBe, del' auch als "Kotenschopf" be
zeichnet wird, reicht bei manchen Tieren aufwarts bis in die 
Gegend des Vorder- odeI' HinterfuBwurzelgelenks. IndcIll er 
vom Fesselkopf bis fast zur Erde herniederhangt, schutzt cr 
die unmittelbar oberhalb des Hufes gelegene Ballengrube 

Abb.~. Hheinisch-deutsches KaltbJutpferd. Stute "Hegemuuie", 
im Rheinland gezogen. Nach Froelich-Schwarzneck e l' . 

gegen das Festsetzen von Schmutz. Die Muskulatur diescs 
Tiel'es ist auBerordentlich machtig. Del' Widerrist tritt in
folgedessen nur wenig hervor. Auf del' Kruppe, die schwanz
warts abfallt. bemerkt man aus dem gleichen Grunde meist 
eine Mittelrinne, die dazu fuhrt, daB man von einer "ge
spaltenen" Kruppe spricht. 

Das Pferd ist ill den groBbauerlichen Betrieben del' Kolner 
Bucht, dem Hugelgelande von Aachen, im Bergischen Land 
und am Niederrhein als landwirtschaftliches Arbeitspfenl 
sowie in den bellachbarten Industriebezirken als Lastpferd 
von auBerordentlicher wirtschaftlicher Bedeutung. Seit meh
reren Jahren wird anch in anderen Gegenden von Deutschland 
mit schwerem Boden und viel Zuckerrubenbau die Zucht die-
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ses Pferdes betriebell, so in del' Provinz Sachsen und im nord
lichen Mecklenburg. Dm die bewahrte Form und Leistungs
fahigkeit des rheinisch-deutschen Pferdes sich nicht verandern 
zu lassen, greift man in diesen Zuchtgebieten abel' immer 
wieder auf Zuchtmaterial aus dem Rheinland zuruck. 

Das l'heinisch-deutsche Pferd ist, wie aIle Kaltblutpferde, 
fruhl'eif. Das Wachs tum ist mit dem 3. Lebensjahr weit
gehend abgeschlossen, so daB die Tiere nach Ablauf des 
3. Sommers, also mit 21/2 Jahren, schon allmahlich zur Al'beit 
herangezogen werden konnen. Auch zur Zucht kOllnen die 

ALL. 10. Percheronpferd (Frankreich). Hengst "Advukat". 
Nach Froelich-Schwarznecker. 

Tiel'e bereits im Alter von 3 Jahren verwandt werden. DafUr 
sind abel' die Tiel'e auch fruhzeitig vel'bl'aucht. Nach dem 
14. Lebensjahl' werden sie im allgemeinen nicht mehr benutzt. 
Fur das Rheinland werden im Landgestiit Wickrath, fur die 
Provinz Sachsen im Landgestut Kreuz bei Halle staatliche 
Kaltbluthengste fur die Landeszucht gehalten. Auch in ande
ren Gegenden von Deutschland sind in Landgestuten l'hei
nisch-deutsche Kaltbluthengste als Beschiiler 1 aufgestellt. 

Das l'heinisch-c1eutsche Pferd gehol't zu del' Kaltblutfamilie, 
die im westlichen Europa, namentlich Belgien, Frankl'eich 
und England, heimisch ist. Gleich jenseits del' belgisch-deut
schen Gl'enze lebt ein Pferd, das dem l'heinisch-deutschen 

1 = angekiirter Deckhengst. 
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gam; iihlllich ist, das belgischc Kaltblutpfcrd. In Frankreich 
gehoren zu dieser Familie u. u. der "Pcrcheron" (Abb. 10) 
und der "Ardenner" - letzterer ist auch in Belgien zu 
Hause -, die beide einen iihnlichen, aber im ganzen leichtereIl 
Korperbau aufweisen als der rheinisch-deutsche Kaltbhiter. 
1m siidlichen England sind in diesern Zusammenhang u. a. 
das Shire-, Clydesdale- llnd Suffolkpferd zu erwiihnen, von 
denen das letztere (Abb. II) mit einern keineswegs weniger 
massigell Korper eLwas feinere GliedrnaBen verbindet. Das 
Pferd ist daher auch fUr schnellere Gangarten in geringerelll 

AlJb.11. Suffolk.Pferd (England). Nach Froelieh·Schwarzncckcr. 

Grade geeignet und zeigt sich auch gelegentlich im deutscheu 
Stragenbild als Zugpferd vor schweren Rollwagen. 

Del' nordliche Teil der Provinz Schleswig-Holstein ist die 
Heimat eines etwas Ieichteren Vetters des rheinisch-deutschen 
Pferdes, des sog. "Schleswigers" (Abb. I2). Es handelt 
sieh hier um ein Kaltblutpferd, das mit dem in Diinemurk 
gezogenen jiitischen Kaltblutpferd eng verwandt ist. Es ist 
gewisserrnaBen der siidliche Stamm del' die jiitische Halb
insel bevolkernden Kaltblutfumilie. Abgesehen von dern etwus 
weniger massigen Ball seines Rumpfes zeichnet es sich aus 
durch einen kleineren, knochigen, trockenen, nieht aufge
schwernmten Kopf und etwas feineren GliedmaBenbau. Diese 
Eigenschaft der GliedmaBen in Verbindung mit einer giill-
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sligen Lage der Schulter laBt es auch einer Bewegung im 
Trab nicht abgeneigt sein. Das Tier ist bei aller fur die Zug
leis tung erforderlichen Masse wendig und auch in Anbetracht 
seines gutartigen Temperamentes in seinem Heimatgebiet ein 
geschatztes Arbeits- und auch Wagenpferd. Die Zucht ge
schieht ausschlieBlich auf der Basis privater Hengsthaltung. 

Sein Verbreitungs- und Haltungsgebiet, dessen sudlichste 
Grenze fruher der Kaiser-Wilhelm-Kanal bildete, schiebt sich 
neuerdings immer weiler nach Suden. Die Zunahme seiner 
Zucht tragt auch den Bedurfnissen des Heeres Rechnung, das 

Abb. 12. Schleswiger Pferd. Hengst "Ehrhardt". 

Nach Froelich-Schwarznecker. 

neuerdings in starkerem MaBe als fruher ein kraftiges Zug
pferd verlangt, das mit den guten Arbeitseigenschaften des 
Kaltbliiters auch eine gute Trabbefahigung verbindet. 

Von den alpenlandischen Kaltblutpferden ist das am meisten 
verbreitete das norische Pferd (auch Noriker, Pinzgauer, 
Oberlander genannt) (Abb. 13). Es tragt seinen Namen nach 
der einstigen r6mischen Provinz Noricum, die sich uber das 
Gebiet des heutigen Osterreich sudlich der Donau und auf 
den zwischen Salzach und Inn gelegenen Teil von Ober
bayern erstreckte. Fruher unterschied man im Verbreitungs
gebiet dieses Pferdes eine ganze Reihe von 6rtlichen Schlagen. 
Heute spricht man im allgemeinen nur von dem schwereren 
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Noriker (Pinzgauer) und dem leiehteren Noriker (Ober
Hinder). Das Tier, das wie das rheiniseh-deutsehe Pferd ill 
seinen gr6Bten Exemplaren eine Widerristh6he von etwa 
170 em aufweist - del' Sehleswiger ist meist etwas kleiner --, 
zeigt in Kopfform und Behang, in Halsform und Rumpflange 
das typische Bild eines Kaltblutpferdes. Doeh ist es nieht so 
massig wie das rheiniseh-deutsehe Pferd. 1m Gegensatz zu 
dies em ist es ferner an ein verhiiltnismaBig einfaches Futter 
angepaBt. Den ganzen Winter und das gauze Friihjahr miis
sen diese Tiere sieh fast aussehlieBlieh von Rauhfutter (Heu) 

AIJIJ.13. Norisches Pferd. Hengst "Herkules". 

Nach Froelich-Schwarznecker. 

ernahren, das noeh dazu, da es von den vielfaeh nassen Wie
sell del' Gebirgstaler stammt, im allgemeinen nul' geringen 
Nahrwert besitzt. Aueh in bezug auf die Haltung muB dieses 
kraftige, harte und ausdauernde Sehrittpferd mit reeht eill
faehen Verhaltnissen vorliebnehmen. Denn Trager seiner Zueht 
ist VOl' allen Dingen del' baucrliehe Mittel- und Kleinbesitz. 
An manehen Stellen kommen Stuten mit ihren Fohlen dell 
Sommer iibel' auf hoehgelegene Almen und miissen dort die 
gauze \Veidezeit ohne jeden Unterstand verbringen. Das be
dingt eine Abhartung, wie sie starker kaum gedaeht werden 
kann. 

Die Zueht wird teilweise genossenschaftlieh und auf del' 

57 



Basis privateI' Hengsthaltung, teilweise abel' aueh mit vom 
Staat zur Verfiigung gestellten Hengsten betrieben. Nament
lieh das bayerisehe Stammgestiit Sehwaiganger BiBt sieh die 
Zueht des Norikers angelegen sein. 

Ein verkleinerter Kaltbluttyp ist dann ferner noch del' in 
Tirol, Kiirnten, Oberdonau, Steiermark und in dem zum Gau 
Niederdonau gehorigen friiheren Burgenland gezogene lIaf
linger (Abb. 14), genannt nach dem Dorie Hafling bei 
Meran. Dieses Tier besitzt bei einem gestreekten Rumpf, einer 
tieren Brust und einer abschiissigen Kruppe nur eine Wider
risthohe von 135-ll15 em. Seine GliedmaBen sind gegeniiber 

Abb.14. Haflinger. Nach Schonbeck. 

den beilll Kaltblut iibliehen Formen stark verfeinert, so daB 
die Sehnen am FuB klar dureh die straff dariiberliegende 
Haut erkennbar werden. Auch del' langhaarige Behang an dell 
GliedmaBen ist geringer als bei anderen Kaltblutpferden, da
gegen ist das Langhaar in Mahne und Sehweif haufig iippig. 
Er wird in den gebirgigen Gegenden seines Verbreitungs
gebietes besonders als sehwindelfreier, zuverlassiger Klettercr 
gesehatzt. Bei del' Entstehung del' heutigen Form des Haf
lingers hat neben dem benaehbarten Noriker naehweislieh 
aueh orientalisehes BIut in hohem MaBe mitgewirkt. Die 
Haflinger Zucht ist heute nul' noeh verhiiltnismaBig klein. 
Sie wurde im Jahre 1937 mit einem Bestand yon etwa 
1600 Zuehttieren angegeben. 
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(I) Die de ul s ell e 11 \V arm L 1 u ll' ass e B. 

Oas Hauptverbreitung,;gebiet (les \Varmblutpferdes, (las 
offenbar, wie schon erwahnt wurde, aus einelll anderen Wild
pferdlypus hergeleitet werden HlUe als das Kaltblutpferd, ist 
das Gebiet des Reiches. soweit es oben nieht als Kaltblu t
gebiet angegeben wurde. Eine besondere Zueht und Pflege
stiitte hat es von jeher gefunden in den weitcn Flaehcn del' 
Norddeutsehcn Tiefebene. und hier haben sieh iIll Laufe tIel' 
Entwieklung verschieclene, durehaus voneinander zu trennell(le 
Typen ausgebildet. VOl' clem Kriege liee sich bei diesen Typell 

Abu. 15, Ostfriesisches PfeT'd, Fuchsstute "Aletta". 
Nach Froelich-Schwarznecker, 

in del' Riehlung von \Vestcn naeh Osten eine deutliehe Ver
schrniiehtigung erkennen, so daB an das leiehte ostpreuBisehe 
Pferd das urn einen betraehtliehen Grad weiter versehmachtigte 
polnische Pferd, rlas Konik- oder Panjepferd, sieh ansehloB. 
Nachdem neuerdings aueh in OSlpreui5en entspreehend del' 
Forderung del' ostpreul~isehcn Landwil'tsehaft eine Vel'star
kung des friiheren leichten Typs bctriebcn wird, verwischell 
sieh die Untersehiede mehr und mehr. Irnrnerhin Iindet auch 
heule noeh das \Val'lnblutpferd in clem im \Vesten des Rei
ehes geziichtcten Oldenburger und Friesen seine sehwerstcn 
Vertreter. 

Das ostfriesische Pferd (Abb. 15) wird seit der Wende 
yom 16. zum If .. 1ahrhundert planmai5ig auf der Basis del' 
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privaten Hengsthaltung und staatlich geforderter und kon
trollierter Zuchtverbande geziichtet. Voriibergehend bestanden 
im Lande auch Hengststationen, die yom Landgestiit CelIe 
aus mit hannoverschen Hengsten beschickt wurden. Auch 
englische und normannische Va terti ere haben gelegentlich an 
del' Schaffung des heutigen Typs mitgewirkt, del' abel' doch 
in seinen Formen und Eigenschaften teilweise noch mit dem 
alten unveredeIten ostfriesischen Pferd iibereinstimmt, das 
wegen seiner Kraft und Ausdauer lange bekannt ist. Schon 
zur Romerzeit spielte es eine bedeutende Rolle und besonders 
im Mittelalter, wo es als starkes Ritterpferd sehr geschiitz,t 
wurde. Del' heutige Ostfriese, del' als Arbeitspferd und Kutsch
pferd zugleich Verwendung finden kann, hat im Durchschnitt 
eine Widerristhohe von 163 cm. Wie allen Warmblutpferden 
fehIt ihm zum Unterschied yom Kaltblutpferd del' langhaarige 
Behang an del' Hinterseite del' Fessel fast vollkommen odeI' 
ist auf einen kleinen von etwas liingeren Haaren gebildeten 
Wirbel zusammengeschrumpft. In dem mittleren bauerlichen 
Besitz seiner Heimat, in del' Hauptsache des Regierungs
bezirks Aurich, stellt er das Pferd dar, das auf dem haupt
sachlich Marsch- und Lehmboden aufweisenden weiten eben en 
Land aIle Anspriiche an Arbeitsfahigkeit und Schnelligkeit 
erfiiIlt. Er leistet selbst auf schwcrem Riibenbodcn das gleiche 
wie ein Kaltbliiter, wird abel' als Warmblutpferd wesentlich 
alter als diesel'. VOl' dem edleren Warmbliiter zeichnet er sich 
aus durch sein ruhigeres Temperament. 

Ein ihm sehr ahnliches Pferd ist del' Olden burger (Ab
bildung 16). Ein wenig Ieichter zwar als del' Ostfriese und 
gleich ihm mit einem Iangen Kopf ausgestattet, ist er eben
falls ein schweres warmbliitiges Wirtschaftspferd, das mit 
einem harmonischen muskuIosen Korperbau eine sehr hohe 
und energische Trabaktion verbindet. Es ist ein hartes wetter
festes Tier, das in del' Hauptsache nur in brauner, schwarzer 
odeI' Fuchsfarbe vorkommt. Schimmelhengste werden in 
Oldenburg zur Zucht nicht zugelassen. Ein besonderer Vorzug 
ist sein"e Friihreife. Hengste und Stuten konnen im Alter von 
3 Jahren unbedenklich zur Zucht verwandt werden, so daB 
es in diesel' Hinsicht dem leichten Kaltbliiter nicht nachsteht. 
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Die fruher an dem Oldenburger Pferd getadelten flachen uno 
brockligen Hufe hat man durch entsprechende Zuchtwahl 
fast vollstll.ndig beseitigen konnen. Weite Weideflachen auf 
Marsch, Geest, Lehm- und MOOl'boden ermoglichen dem Tier 
bei einem gemaBigten Seeklima eine ausgezeichnete Entwick
lung. Neben seinem groBen Zugleistungsvermogen - auch in 
schneller Gangart und VOl' dem Kutschwagen - schatzt man 
an dem Oldenburger !lferd besonders die gute Futterver
wertung. 

Abb.16. Olden burger Pferd. Hengst "Gillert". 
Nach Froelich-Schwarznecker. 

Gleich dem Ostfriesen hat del' Oldenburger als Streitpfcnl 
in del' Geschichte eine Rolle gespielt, und wenn Tacitus be
richtet, daB die Chauken, die damals Oldenburg und die 
Nordseekuste bewohnten, auBerordentlich gut beritten ge
wesen seien, so hat es sich sichel' bei diesen Chaukenpferden 
schon damals urn einen Urtyp des jetzigen Oldenburger Pfcr
des gehandelt. Auch in Oldenburg hat es eine Periode ge
geben, in del' man versuchte, das einheirrllsche Pferd durch 
eingefuhrte Hengste zu veredeln. Das geschah besonders in 
del' Zeit urn 1600, als Hengste aus Turkestan, Spanien UJlll 

Neapel Verwendung fanden. 
SchOll seil 1819 wird clie Landespferdezucht in Oldenbnrg 

dUJ'ch ein slrenges Ki)rgesctz geregelt, flas die Verwenrlung 
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ungekorter Hengste vollkommen verbietet. Trotzdem gibt es 
im Lande keine staatliche Hengsthaltung. Die angekol'ten 
Hengste befinden sich ausschlieBlich in del' Hand von Ge
nossenschaften odeI' auch einzelner bauerlicher Privatbesitzer. 

Einen besonders schon en und edlen mittelschweren Warm
blutpferdetyp stellt das hannoversche Pferd (Abb. 17) dar. 
Dieses Pferd von "Adel und Starke", wie es das Zuchtziel 
verlangt, macht als Zugtier auch auf schwerem Boden das 
Kaltblutpferd hiiufig entbehrlich und stellt zugleich ein 

Abb.17 . Hannoversches Pferd. Stute "Adobe". 
Nach Froelich-Schwarznecker. 

formschones und leistungsfahiges Reit- und Turnierpferd 
dar. Die groBen Erfolge, die deutsche Turnierreiter von inter
nationalen Konkurrenzen in allen Teilen del' Erde in den Ietz
ten Jahren haben heimbringen konnen, hat nicht zuletzt das 
knochen- und muskelstarke hannoversche Pferd erringen hel
fen. Die Bezirke Verden und Liineburg, Kehdingen, Hadeln 
und Osnabriick sind einige del' Pferdezuchtzentren innerhalb 
del' Provinz. Das Landesgestiil Celie und das nach dem Kriege 
neuerrichtete Landgestiit Osnabriick sind die Stiitten, von 
denen die die hannoversche Pferdezucht maBgebend beein
flussenden Hengste regelmaBig jedes Jahr ins Land hinaus
gehen. Um dem hannoverschen Pferd seinen Adel zu erhalten, 
ohne die Masse verlorengehen zu lassen, verwendet man stels 
auch einen bestimmten Prozentsatz Vollbluthengste zur Zucht. 



2-3 % der in Hannover aufgesteliten Beschiiler sind Voll
blliter. 

Die Zucht des hannoverschen Pferdes ruht hauptsachlich 
in der Hand des bauerlichen Mittel- und Kleinbesitzes ,del' 
Provinz. Bei aller Liebe zu den Tieren wird auf eine harte 
Aufzucht del' Fohlen groBel' Wert gelegt. Und wenn .es die 
Wil'tschaftsverhaltnisse erlauben, gehen von del' zweiten lHilftf~ 
des Mai an die Fohlen mit del' Mutter auch wiihrend del' 
Nacht auf del' Weide. 

Allh.18. Mecklellburger Pferd. Stute "VicrHinderin". 
Naeh Fro e lich· Seh w arz neeke r. 

Wenn sich das hannoversche Pferd auch langsamer enl
wickelt als das Kaltblutpferd, so kann es doch nicht als spat
reif bezeichnet werden, dreijahrig geworden, muB auch die-
8es Tier sich sein Futter durch Arbeit selbst verdienen. Die 
Zuchtverwendung beginnt dagegen in del' Regel erst mit dem 
(,. Lebensjahr. 

Dem hannoverschen I>ferd sehr ahnlich ist das Mecklen
hurger P/erd (Abb. 18). Etwas leichter zwar, abel' trotzdf'lll 
mit den gleichen Merkmalen von Adel und Slarke ausgezeich
net, hat es in dem bauerlichen Mittel- und Kleinbesitz des in 
weiten Teilen fruchtbaren und mit schwerem bis mittel
schwerem Boden ausgeslalteten Mecklenburger Landes eine 
bewahrte Zuchtstiitte. Das Landgestiit Hedefin in <ler Niihn 
von Hagenow an del' Hamhurg-Berliner Balm siellt del' Z1H~hl 
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dieses Tieres die erforderlichen Hengste zur Verfiigung. Da
bei find en neben Original-Mecklenburgern auch Hannoveraner 
und gelegentlich auch Vollb~uthengste Verwendung. Auch das 
Brandenburger Pferd, dessen Zuchtzentrum das Haupt
gestiit Neustadt a. d. Dosse ist, gehort zu dieser Gruppe 
mittelschwerer Warmblutpferde. 

An das Verbreitungsgebiet des hannoverschen und Mecklen
burger Pferdes grenzt nordlich die Heimat des holsteinischen 
Pferdes, die den siidlichen Teil der Provinz Schleswig-Hol-

Abb. 19. Ostpreullisches Pferd. Hengst "Morgenstrahl" aus dem Haupt
gestiit Trakehnen. Nach Froelich- Sch w arznecker. 

stein einnimmt. Die heutigen Formen dieses Pferdes sind 
stark yom hannoverschen Pferde heeinfluBt, das einen groBen 
Teil der hier angekorten Hengste steHte. Trotzdem zeigt es 
auch gewisse Anklange an das unter ahnlichen Lebensbedin
gungen lebende und ihm ebenfalls benachbarte Oldenburger 
Pferd. 

Von dem ostpreu/3ischen Pferde in dem ostlich am wei
testen vorgeschobenen Zipfel unserer deutschen Heimat ist 
in dies em Biichlein schon verschiedentlich die Rede gewesen. 
Trotzdem soll es auch in dieser aufzahlenden Darstellung 
kurz noch einmal erwahnt werden unter Beifiigung eines 
Bildes des beriihmten und viel bewunderten Hengstes "Mor
genstrahl" (Abb. 19). Die ostpreuBische Pferdezucht steht 

64 



wesentlich unter dem EinfluB des Hauptgestiites Trakehnen. 
Die dort gezogenen Hengste, soweit sie fiir die ostpreuBische 
Landespferdezucht Verwendung finden sollen, kommen auf 
die Landgestiite Braunsberg, Georgenburg, Gudwallen und 
Rastenburg, die teilweise allerdings auch fremde Hengste 
verwenden, und werden von dort aus auf die Hengststationen 
des Landes verteilt. Das trotz aller Verstarkung immer noch 
edle, temperamentvolle ostpreuBische Pferd mit seinem leich
ten, eleganten Korperbau und dem feinen und ausdrucksvollen 
schmalen Kopf ist ein spatreifes, auf Dauerleistung geziich
tetes Tier. Als miltelschweres bis leichtes Reit- und Wagen
pferd ist es sowohl in seiner Heimat wie auch im iibrigen 
Reich geschatzt. Seine Zucht steht im Mittelpunkt des Inter
csses bei dem ostpreugischen Bauern, zumal ungiinstiges 
Klima, verkehrsferne und schwierige Transportverhaltnissp 
der Rentabilitat des Ackerbaues oft Grenzen setzen und damit 
die Tierzucht stark in den Vordergrund treten lassen. Dio 
Leistungsfahigkeit des ostpreuBischen Pferdes wird durch 
LeistungsprUfungen stiindig kontrolliert. Dher 2000 Pferdo 
del' Landespferdezucht werden jahrlich in Turnieren und 
Rennen solchen Pn1fungen unterzogen. Auch das Haupt
gestiit Trakehnen legt 'Vert auf eine stiindige Leistungs
priifung seiner in die Landeszucht gegebenen jungen Hengste. 
Seit 1929 besteht in Zwion hei Georgenburg eine Trainier
anstalt, in die aIle dreijahrigen Trakehner und auch die aus 
der Landeszucht angekauften Hengste fiir einige Zeit kom
men. Und nur dann, wenn sic dort aBc Priifungen, denen sic 
unterworfen werden, im schwercn Zuge, vor dem Trahwagen, 
unter clem Reiter, in der Bahn und im Jagdgelande, erfolg
reich bestehen, werden sie als Beschaler zugelassen. 

e) Der Lipizzaner. 

Als die edelsten Warmblutpferde unseres 1938 so gewaltig 
vergroBerten Vaterlandes konnen die Lipizzanerpjerde gelten 
(Abb.20). Es handelt sich hier jedoch nur urn eine ganz 
kleine Gruppe von Pferden, die nicht aus einer Landeszucht, 
sondern ausschlieBlich aus ciner Gestiitszucht, die natur-
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gemaB eine viel exaktere Zuchtwahl zulaBt als die Landes
zucht, hervorgegangen ist. Die Bestimmung dieser Zucht lag 
darin, das Material fiir den Marstall und fiir die Spanische 
Reitschule in Wi en zu liefern. Daher wurde hei der Zucht
wahl auBer auf Ausgeglichenheit der Form wesentlich auch 
auf vorhandene Begabung fiir die Erlernung formschOner, 
wohlabgewogener und kunstvoller Dressurbewegungen Wert 
gelegt. Das Lipizzanerpferd hat infolge der so allmahlich 
herangeziichteten Gelehrigkeit und der Ausgeglichenheit seiner 
Form internationale Beriihmtheit erlangt. 

Abb.20. Lipizzanerpferd. Hengst "Majesto V". 
Nach Froelich·Schwarznecker. 

Die Lipizzanerrasse kann auBerdem als eine der altesten 
angesehen werden, denn sie laBt sich auf die 1580 erfolgte 
Griindung des Gestiites Lipizza am Karst zuriickfiihren. Das 
Stammaterial hestand aus spanischen, oberitalienischen uml 
arabischen Pferden. Nachdem das Gestiit seinen friiheren 
Aufenthalt aufgeben muBte, wird die Zucht dieser Pferde 
im jetzigen Staatsgestiit Piber weiter hetrieben. 

Die Lipizzaner waren friiher fast ausschlieBlich Schimmel 
von einer Widerristhohe von 150- 155 cm. Heute gibt es 
auch aIle iibrigen Pferdefarben bei ihnen. Sie sind ausgespro
chen spatreif und erreichen ihre Volljahrigkeit erst mit 
7 Jahren. 
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f) D a s V 0 II b 1 u t P fer d. 

Eine Edelziichtung des Warmblutpferdes mit anderer Ziel
setzung, allerdings englischer Herkunft, ist das Vollblutpferd 
(Abb. 2 I). Es yerdankt seine Entstehung dem in Englanrl 
seit Jahrhunderten betriebenen Sport der Pferderennen. Aus 
dem Bestreben, die Geschwindigkeit der yerwendeten Pferdr 
immer noch zu stcigern, fi.ihrte man zur Zeit Heinrichs VIII. 
erstmalig, nachdem man yorher schon mit spanischen Heng
sten gekreuzt hatte, arabisehe Pferde ein. Von ganz beson-

Ahh. 21. Englisches VoJlblutpferd. EnglischerVollbluthengstin Rcnnkondit.ion. 
Nach Fro elic h· Seh w a rzn e cker. 

derer Bedeutung fiir die englische Vollblutzucht sind dmi 
gegen Ende des 18. Jahrhunderts eingefiihrte arabisehr 
Hengste geworden: Godolphin Arabian, Byerly Turc und 
Darley Arabian. Sie sind die Stammyiiter der drei yornehm
sten Vollblutfamilien geworden. Seit Ende des 18. Jahrhun
derts besteht als Zuchtbueh des Vollblutpferdes das General 
Studbook, das noeh heute die Grundlage der Zueht bildet, 
indem ganz ohne Riicksicht auf iiuBere Merkmale von 
den Engliindern nur diejenigen Pferde als Vollblutpferdr 
(thoroughbred) anerkannt werden, deren beidc Eltern im 
General Studbook eingetragcn sind. 

Von dem englisehen V oJlblutpferd erwartet man eine bfl
stimmte GroBe (160 - 170 elll WiderristhOhe), einen tiefen, 
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geraumigen Brustkasten fiir die Aufnahme leistungsfahiger 
Lungen und eines kraftigen, groBen Herzens, kurzen Riicken 
und kurze Lende, einen schlanken, rechtlinigen Hals, einen 
edlen, tl'Ockenen, ausdrucksvollen Kopf und feingliedrige, 
jedoch in den oberen Teilen gut bemuskelte, schmalhufige 
GliedmaBen. 

Auch in Deutschland wird das Vollblutpferd geziichtet, 
und zwar sowohl von staatlicher Seite im Hauptgestiit Gra
ditz wie von privater Seite. Wie bereits betont, finden auBer 
zu Pferderennen Vollblutpferde bis zu einem gcwissen Grade 
auch in den Landeszuchten, namentlich zur Veredelung des 
hannoverschen, mecklenburgischen und ostpreuBischen Pfer
des, Verwendung. 

g) Der Traher. 

Als cine dritte Warmblutedelzuchtung k6nnen auch die 
Traber bezeichnet werden. Nachdem aus gelegentlichen Trab
wettfahrten begeisterter Pferdebesitzer, namentlich in Holland 
und Finnland, sich ein wirklicher Trabrennsport entwickelt 
hatte, begann man in den interessierten Kreisen planmaBig 
auf Verbesserung der Trableistungen bei Warmblutpferden 
zu ziichten. Besonders erfolgreich war in dieser Hinsicht der 
russische Graf Orlow, der im letzten Viertel des 18. Jahrhun
derts den nach ihm benannten "Orlow-Traber" erziichtete. 
Neben RuBland, das zu den altesten Traberzuchtlandern ge
h6rt, weist auch Amerika eine beriihmte Traberzucht auf, 
doch auch in Deutschland ist namentlich nach dem Kriege 
die Traberzucht aufgebliiht. 

h) Das arabische Pferd. 

Nachdem im voraufgehenden immer wieder von arabischen 
Pferden als Ausgangs- und wichtigen Kreuzungstieren fiir 
eine Reme deutscher Warmblutzuchten die Rede war, scheint 
es n6tig, auch dieses Tier kurz zu behandeln. 

Das arabische Pferd (Abb. 22) leitet sich offenbar aus dem 
gleichen Wildpferdtypus her wie die deutschen Warmblut-
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pferde. Es wird augellulllluell, dal5 gezahlllle eurupiiische 
Pferde, die zu Beginn Ullserer Zeitrechnung nach Arabiell 
cingefiihrt wurden, die Grundlage fur die Ziichtung des ara
bischen Pferdes abgegeben haben. Unter den Haltungs- und 
Lebensbedingungen del' Wuste und unter del' klugen und 
instinktsicheren Zuchtwahl del' Araber, die auf ihre schnellen 
Renner in Kampf und Streit zu allen Zeiten angewiesen warell 
und seit Mohammed in ihren Pferden bis zu einem gewissen 
Grade eLwas Heiliges erblicktell, scheint sich hie I' ein beson
del's schtlellfiif5iger edler Pferdetyp entwickelt zu habell, 
dcssen Rulull namentlich durch die Kreuzzuge nach Norden 
gedrungen zu sein schcint. Denn schon bald nach diesel' Zci L 

Abb.22. Al'abisches Pferd. Nach Froelich-Schwarzneekcl·. 

begillllt die Einfiihrung arabischer Pferdc in unsere BreiteJl, 
und sie hat seitdem, wenn sie auch Ulallclullal schwacher, 
manchmal stiirker war, niemals ganz aufgehort. Eine Araber
reinziichtung wird heute noch in Weil betrieben, dem als 
PrivatgestUt weitergcfUhrten HofgestUt des ehemaligcn wurl
lembergischen Fiirstenhauses. 

i) Del' Shetlandpony. 

Wegell i.ill'es gelegentli.chen VOl'kommens ill DeuLschland, 
namentlich VOl' Kinderfuhrwerken, seien noch die Shetland-
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ponys erwiihnt (Abb. 23). Ihre Zucht bildet auf den Shetland
inseln, del' weit im Norden GroBbritanniens vorgelagerten 
Inselgruppe, eine del' Haupteinnahmequellen. Neuerdings 
werden diese Tiere abel' auch im iibrigen England gezogen. 
Wie weit die Rauheit des Klimas auf den Shetlandinseln 
und das karge dort wachsende Futter bei del' Entstehung die
sel' zwerghaften Pferde eine Rolle gespielt hat, ist nicht sichel' 
geklart. Immerhin ist bezeichnend, daB auch in Island mit 
seinen iihnlichen klimatischen Verhiiltnissen auf die Dauer 

Abb. 23. Shetlandpony. 
Hengst"GoodFriday". Nach 
Froelich· Schwarznecker. 

nul' Pferde von PonygroBe gedeihen. 
Allerdings sind die Islandponys 
groBer als die Shetlandponys. Auch 
heute wi I'd den Shetlandponys wiih
rend ihrer Aufzucht natiirlich die 
Rauheit ihrer Heimat nicht erspart. 
Danehen wird abel' durch Zucht
wahl darauf gehalten, daB die GroBe 
del' Tiere ein gewisses MaB nicht 
iiberschreitet. GemiiB den F oI'de
rungen des ortlichen Zuchtbuches 
werden Tiere, die iiber 82 em WideI'

l'isthohe messen, von del' Zucht ausgeschlossen. Del' hinsicht
lich seines Temperamentes gutartige Shetlandpony kommt in 
allen Farben VOl'. Sehr hiiufig sind Schecken. 

Zweites Kapitel. 

W oher kam das Pferd. 

Der Entwicklungsweg einer Siiugetierfamilie. 

Die Frage nach del' Herkunft unseres Pferdes ist, soweit 
sie die HaustieI'weI'dung dieses Tieres angeht, eine die Mensch
heitsgeschichte hetreffende Frage. VOl' mehreren tausend 
Jahren hat del' Mensch hegonnen, die damals in weiter VeI'
hreitung auch in Europa lebenden wilden Pferde einzufangen 
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und sich Ilutzuar zu machen. Uud seit dieser Zeit hat sich 
der Hestand der von Menschen gehaltenen Pferde vermehrl, 
der Bestand an wild Iebenden Pferden aber ist sHindig zuriick
gegangen, so daB wir heute in Europa wild lebende Pferde 
uicht mehr finden. Zusammen mit dem Ese!, dem ihm ver
wand ten Graurock, steUt es eine in Europa vollstandig in dell 
Hausstand des Mensehen iibergegangene Tiergruppe dar. Nul' 
in Asien und Afrika gibt es noch einige dem Pferd verwandLe 
wild lebende Tierarten. Aile diese Tiere sind Einhufer. Zoolo
giseh bilden sie eine Familie, die der Pferdeartigen, del' 
Equiden 1, die zusammen mit den Familien der Nashorn
artigen und der Tapire die zoologisehe Ordnung del' Unpaar
hufer (Perissodactyla) ausmacht. 

Abel' die Frage nach der Herkunft des Pferdes braucht siell 
nieht auf die Geschiehte der Haustierwerdung dieses Tieres 
zu beschranken. \Vir k6nnen die Frage weiterfassen und nach 
dem Weg fragen, den das Pferd durch die Jahrmillionen der 
Erdgeschichte gegangen ist. Die zustandige Wissenschaft, die 
Palaontologie (Versteinerungskunde), weiB darauf verhall
llismaBig genaue Auskunft zu geben. Denn der Weg del" 
Familie der Pferdeartigen durch die Erdgesehichte gehOrl zu 
den Dingen dieses Wissensgebietes, die sich aus den Fundell 
yersteinerter Knochen fast liickenlos rekonstruieren lassell. 
Die Entwicklung des Pferdestammes innerhalb der gesamlen 
Saugetierwelt ist gewissermaBen das Paradestiiek del' Palaoll
tologie. Und indem die Stammesgesehiehte der Equiden UIIS 

erkennen laBt, wie sich im Laufe del' Jahrmillionen del' Kol'
per diesel' Tiere umgestaltet hat, wie er von TerriergroBe Zli 

seiner jetzigen imposanten GroBe ausgewachsen ist, wie aus 
einem 5- odeI' wenigstells 4zehigen Tier das heutige lZehige 
geworden ist, kann sie uns zugleich eine Vorstellung ver
mitteln ron dem Grad (ler Umgestaltungen, die aIle heu
Ligen Lebewesen seit Urtagen haben durchmachen miissell. \Vil' 
gewinnen an clem Beispiel der Stammesgeschiehte der Equi
den mit eindringlicher Deutlichkeit die Erkenntnis, daB auch 
die Formen der jelzt lebenden Tiere nieht endgiiltig und 
ewig sind, sondern daB die seit Urzeiten an ihnen wirkendcll 

1 Equus (lat.) = das Pferd. 
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Umgestaltungskriifte auch heute noch wirksam sind, daB wir 
also lediglich ein kleines, uns konstant erscheinendes Stadium 
der von unendlicher Ferne herkommenden und in unend
liche Ferne gehenden Entwicklung der Erde und ihres Lebens 
erschauen. Es gibt in diesem Geschehen keinen Stillstand. Un
aufhorlich geht es weiter. Keine Form hat ewigen Bestand. 
Das gilt fiir die Gestalt der Erdrinde, das gilt fur die auf ihr 
lebenden Pflanzen, das gilt fur das tierischc Leben, und das 
gilt auch fur den Menschen, der, nachdem er im Laufe von 
Jahrmillionen zu dem intelligentesten Saugetier dieser Erde 
sich heraufentwickelt hatte, den letzten etwa 25000 Jahren 
der Erdgeschichte, dem Alluvium, seinen Stempel aufgedruckt 
hat. 

Urn uns eine ungefahre Vorstellung von den Perioden der 
Erdgeschichte und . den sie kennzeichnenden astronomisch 
langen Zeitraumen mach en zu konnen, werfen WIT einen 
Blick auf die folgende Tabelle, die im wesentlichen das 
wiederholt, was schon aus anderen Buchern dieser Reihc 1 

bekannt ist. 
Wenn wir nun im folgenden an Hand der palaontologischeu 

Funde dem Weg des Pferdes durch die Erdgeschichte folgen 
wollen, so ist es doch zuvor erforderlich, in zweifacher Hin
sicht das bisher dargebotene Kenntnismaterial zu erganzen: 
1. in zoologischer Hinsicht bezuglich aller zur Familie der 
Equiden gehorigen heute lebenden Tierarten, 2. in ana to
mischer Hinsicht bezuglich einiger Eigenheiten des Equiden
skeletts und der Equidenziihne. Denn Knochen und Zahne 
bilden in versteinertem Zustand ausschlieBlich das uns als 
Wegweiser dienende palaontologische Fundmaterial. 

a) Die engeren zoologischen Verwandten unseres 
Pferdes. 

Es gibt heute in allen Erdteilen und in allen Kulturlandern 
der Erde Hauspferde. Es handelt sich dabei urn Typen, die 
den im vorausgehenden Kapitel geschilderten deutschen Pfer
den entweder ~hnlich sind oder sich auch von diesen in Ein-

1 Dacque, Das fossile Lebewesen. Drevermann, Meere der Urzeit. 
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zelheiten ihres Aussehens und ihrer Leistungsfahigkeit unter
seheiden. Del' Zoologe fai~t die Vielheit dieser Tiere unter 
clem Linnesehen Artnamen Equus caballus zusammen. Als 
zwar pferdeiihnliehe, abel' doeh wesentlieh vom Pferde unter
sehiedene Art steht ihm der Esel (Equus asinus) 1 gegeniiber 
(Abb.24). Diesel' graupelzige Bursehe mit seinen langell 
Ohren, seinen feinen Gliedern, seiner kurzen Mahne und sei
ner kleinen, langhaarigen Sehwanzquaste gedeiht in unseren 
Breiten weniger gut als unter warmerer Sonne. Er ist daher 
aueh in siidlieheren Landern, so in Spaniell, Italien, Klein-

Abb. 24. Deutscher Hausesel. 
Aus dem Bildarchiv des Zoologischen Gartens Berlin. 

asien und Afrika viel mehr als Haustier, namentIieh zum 
Lastentragen, gebrauehlieh als bei uns. Del' Esel ist durehaus 
kein verkleinertes Pferd. Er untel'seheidet sieh von diesem, 
abgesehen von Aussehen und Gestalt, noeh in vieler Hinsieht. 
DaB er, wahrend das Pferd wiehert, nur ein mehr eint6niges, 
wenn aueh absolut lautes und vernehmbares I-a I-a ausZlU
stoBen vermag, ist allgemein hekannt. Weniger bekannt pflegt 
jedoeh zu sein, daB er die Kastanien - rundliehe bis ovale 
Hornwarzen, die das Pferd an der Innenseite der Vorder
gliedmaBen etwas oberhalb der VorderfuBwurzel und an del' 
Innenseite del' HintergliedmaBen etwas unterhalb des sog. 

1 asinus (lat.) = der Ese!. 



Sprunggelcnks aufweisl lilli' an dell VordergliedlllalSell 
besitzt, nicht dagegen all den Hintcrgliedlllal~cn, Aueh hill
sichtlich del' Schwangersehaftsdauer besteht ein bemerkcm;
werter Unterschied, Die Eselin tragt namlich 12-13 Monak 
also einen Monat langeI' 
als das Pferd. 

Del' Esel, und zwar ein 
durchaus ahnliches Tier 
wie das, welches wir als 
Haustier verwenden, lebt 
Hoch heutc wild. Noeh in 
geschichtlicher Zeit hal 
man wild lebende Steppen
esel cingefangen und ge
zahmt und so Immel' 
wieder gesundes \Vildescl
blut dem HauseselstalllIll 
zugefiihrt. 

Die \Vildeselformen, 
aus denen del' seit Gene
rationen in del' Hausge
ll1einschaft des Menschell 
lehende Hausesel sich hcr
leitet, sind del' Somali
Esel (Equus somaliensis 
Noack) und del' ahessi
lIische odeI' llubische 
Wildesel (Equus asinus 
afriealllls Fitz). Del' So-

Abb. 25. Somaliwildesel (Afrika). 
Nach Brehm. 

lIlali-Esel (Abb. '>,5) be- Abb. 26. AbessinischerWildesel (Afrika). 
wohnt Afrika III del' Nach Brehm. 

Gegend um den Golf von 
Aden, del' abessinische W ildesel (Abb. 26) das siidliehe 
Abcssinien und Eritrea. 

AuBer in Afrika kennen wir Ese! in Freier Wildbahn noeh 
in Asien in einem groBen Verbreitungsgebiet, das von Syrien, 
Mesopotamien und Iran iiber Turkestan, die Mongolei unrl 
Siidsibirien bis Kaschmir und Tibet reicht. Unter den zahl-



l'eichen Arlen dieses Gebieles haben sich yor aHem drei her
ausgeschaIt, del' Kiang (Abb. 27), der Kulan und del' Onager 
(Abb.28). Durch ihre geibe Farbe unterscheiden sich diese 
asiatischen Wildesel ohne wei teres yon den grauen afrika-

Abb.27. Kiang (Asien). Nach Brehm. 

Abb.28. Onager (Asien). Nach Brehm. 

nischen. Sie sind auch 
durch etwaskiirzereOhrcn 
ausgezeichnet und werden 
daher im allgemeinen als 
Halheselbezeichnet. Trotz
dem haben sie als echte 
Esel zu gelten, das lafst 
besonders die Schwanz
bildung (Quastenschwanz) 
und die kurze Mahne er
kennen. Natiirlich besitzen 
sie wie die iibrigen Esel 
Kastanien nul' an den 
VordergliedmaBen. 

Eine andere Gruppe 
pferdeartiger Tiere, aus 
del' sich jedoch hisher 
keine Haustiere haben ge
winnen lassen, sind die 
Zebras (Abb. 29). Trotz 
ihres auffallig gestreiften 
Haarkleides empfinden 
wir sie im allgemeinen 
wegen ihrer etwas kiirze
ren Ohren sowie wegen 
ihres etwas buschigeren 
Schweifes und wegen ihrer 
etwas yolleren Mahne als 

einen mehr pferdeahnlichen Typ als den Ese!. Von den Pferden 
unterscheiden sich jedoch die Zebras gleich den Eseln dadurch, 
daB sie Kastanien nur an den VordergliedmaBen und nicht 
an den HintergliedmaBen aufweisen. Gleich dem Esel laBt sich 
das Zebra, dessen Verbreitungsgebiet an das del' Somali-Esel 
und del' nubischen Esel anschlieBend siidwarts in der ost-
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lichen Halfte von Afrika bis zum Kap erstreckt, in verschie
dene Spielarten einteilen, die sich durch GroBe und Art der 
Streifung unterscheiden. 

Wahrend es sich bei Zebra und Esel keineswegs urn echte 
Pferde handelt, gibt es doch auch wild lebende Pferde noch 
in den wiisten Einoden 
des nordlichen Inner
asiens, der sog. Dsun
garei. Die hier lebenden 
Tiere (Abb. 30) haben 
einen vollbis an die Wurzel 
langbehaarten Schwanz, 
eine buschige Mahne und 
ein meist einfarbiges, hell
braunes Haarkleid mit 
einem Aalstrich. Wie die 
echten Pferde hesitzen sie 
Kastanien nicht nur an 
den VordergliedmaBen , 
sondern aueh an den 
HintergliedmaBen. Die
ses asiatische Urwildpferd 
wurde erst in der Mitte 
des vorigen Jahrhunderts 
von dem russischen Asien
reisenden Przewalski erst
malig gesehen und he
schrieben und fiihrt seit
dem den wissenschaft
lichen Namen Equus fems 
Przewalskii. Es erscheint 
seitdem auch in unse-

Abb. 29. Zebra. Grevy-Zebra (Westnfrik:l). 
Nach Brehm. 

Abb. 30. Asiatisches Urwildpferd 
(Przewalski-Pferd). Nach B re h m. 

ren deutsehen zoologischen Garten, wo die mit ihm vorge
nommenen Kreuzungsversuche, iiber die spater zu sprechen 
sein wird, es ebenfalls als echtes Pferd ausgewiesen haben. 
Das Tier ist nur verhaltnismaBig klein (1,35 m Schulter
hohe) und liebt scheinbar die odeste Wildnis, zumal es be
fahigt scheint, lange ohne Wasser auszuhalten. Es ist auch 
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hin und wieder gelungen, solche Wildpferde zu zahmen und 
dem Menschen nutzbar zu machen. 

Bis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts gab es dann auch 
noch in Europa ein Urwildpferd, den Tarpan (Equus gme
lini). Es hewohnte die siidrussischen Steppen des Dnjestr
gebietes und hat sich in weiter zuriickliegender Zeit auch 
noch iiber andere groBe Gebiete des europaischen RuBlands 
ausgedehnt. Moglicherweise hahen auch die wilden Pferde, 
die es bis zum Beginn des 16. Jahrhunderts noch inOstpreu

Abb.31. Europaisches Wildpferd (Tal'pan). 
Nach einer Rekonstruktion 

von Antonius. 

Ben gab, dies em Typ an
gehort. Der Fortschritt 
der Landwirtschaft, die 
Dranage vor allen Din
gen der Acker und Wei
den, raubte ihm bald die 
natiirlichen Trinkgelegen
heiten. Es muBte sich 
daher zur Befriedigung 
seines Durstes an die 
Trinkstatten der Haustiere 
begeben, wo der Bestand 
dieser europaischen Wild
pferde von den Menschen 
in unverniinftiger SchieB
wut abgeknallt wurde. Die 
letzte iiberlebende Stute 

dieser Wildpferdeart wurde nach den Dherliefcrungen in den 
Weihnachtsfeiertagen des Jahres 1879 auf der Stipasteppe hei 
einer mit scharfbeschlagenen Pferden veranstalteten Hetzjagd 
zur Strecke gebracht. Von dem ausgerotteten Tier konnte 
nicht einmal ein ausgestopftes Exemplar erhalten werden. 
Sicher ist jedoch, daB auch der Tarpan wie das asiatische 
Wildpferd eifi Tier von PonygroBe war mit einem etwas fei
neren Gliederbau und einem feineren, edleren und auch 
kiirzeren Kopf. Seine Farbe war in der Hauptsache mausgrau, 
graufalb mit heller Unterseite. Wie das asiatische Urwildpferd, 
hatte es einen Aalstrich. Seine Beine waren dunkel, die 
Schnauzenpartie dagegen aufgehellt. Abh. 31 steUt eine zu-



verlassigc Rekonstruktion rlieses Tieres rIar, von clem spateI' 
im Hinblick auf die unmittelbare Herkunft der crsten zahmen 
n auspferde noch wieder die Rede sein winl. 

h) Einige anatornische Merkmale des Skelclfs 
und der Zahne de r EquirIen. 

Unter den Unpaarhufern erreichen die Equiden den hlich
sten Grad der Unpaarhufigkeit, indem sie bekanntlich mll' 

eine einzige Zehe aufweisen, die ausschlieBlich mit ihrer 
Spitze den Boden beriihrt. 

Diesel' Umstand verleiht dem Skelett aller zur Familie der 
"Pferdeartigen" geharigen Tiere ein ganz eigenartigps Ge
prage, das es verhiiltnisrnaBig leicht macht, das Skelett einps 
Equiden von dem eines anderen Saugetieres zu unterscheiden. 
Dazu kommen noch einige andere Eigenheiten del' Hart
gebilde des Karpers, namentlich auch del' Zahne, iiber die wir 
versuchen miissen, uns klar zu werden, wenn wir der palii
ontologischen Beweisfiihrung tiber die Entwicklung des Pfer
des, die sich, wie erwahnt, lediglich auf die Funde von meist 
versteinerten Knochen und Zahnen stiitzt, folgen wollen. 

Zu den gemeinsamen Eigentiimlichkeiten aller Unpaar
hufer gehOrt die verhiiltnismaBig lange Ausdehnung cles 
Brustkorbes (Abb. 32), also desjenigen Teiles des Rumpfes, 
del' von den spangenartigen Rippen umschlossen die fiir eine 
andauernde und schnelle Fortbewegung so wichtigen Orgallc, 
die Lunge und das Herz, aufnimmt. Wir haben z. B. beim 
Hauspferd und ebenso bei allen wild lebenden Equiden 
18 Rippen auf jeder Seite ausgebildet, und demgemaB gibt es 
unter den die Wirbelsaule bildenden Wirbeln insgesamt 18, mit 
denen sich die Hippen riickenwarts verbinden. Diese sind dip 
Brustwirbel (rgl. Abb. 32). Die dem Brustkorb schwanzwarts 
folgende Lende ist demgegeniiber verhaltnismaBig kurz un(l 
weist nur 6 kurze Wirhel, hiiufig sogar deren nur 5 auf. Ein 
Rind zeigt, urn ein Beispiel zu nennen, ein ganz anderes Ver
haltnis von Brustkorblange zu Lende. Hier giht es nm 
T 3 Brustwirhel und ebenso 13 Rippen und stets 6 sehr viel 
langere Lendenwirhel. 
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An der Halswirbelsaule, die sich, wie bei allen Saugetieren, 
aus 7 Wirbeln zusammensetzt, und an den 5 zum Kreuzbein 
verbundenen Kreuzwirbeln gibt es weniger Besonderheiten, 
auf die in diesem Zusammenhang hinzuweisen ware, dagegen 
bedarf das Skelett der Vorder- und Hinterg1iedmaBe einer 
kurzen Betrachtung. 

Bei allen Saugetieren unterscheidet man an der Vorder-

Abb. 32. Skelett eines edlen Pferdes. 

gliedmaBe, sofern sie voll ausgebildet ist, bekannt1ich die fo1-
genden Knochen: 

I. das Schulterblatt, das sich als platter Knochen dem 
Brustkorb anlegt (das beim Menschen das Schulterblatt mit 
dem Brustbein verbindende Schliisselbein fehlt bei den mei
sten vierfiiBigen Tieren und auch beim Pferde), 2. i das Ober
armbein, 3. die Knochen des Unterarms: Speiche (Radius) 
und Elle (Ulna), 4. die in zwei Heihen angeordneten kleinen, 
zum Teil wiirfelformigen Knochen der Handwurzel, 5. die 
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Knochen der Mittelhand und 6. die jeden Mittelhandknochen 
verlangernden 3 knochernen Fingerglieder (hei Daumen oder 
erstem Finger sind es nur 2). _. An der HintergliedmaBe 
unterscheidet man in gleicher Weise von ohen nach unten: 
I. das Becken, das aus zwei symmetrischen Halften besteht, 
die an der Bauchseite fest miteinander verbunden sind und 
ruckenwarts sich durch ein nur wenig bewegIiches Gelenk mit 
dem Kreuzhein zu einem geschlossenen Ring verbinden, 2. das 
Oberschenkelbein, 3. die Knochen des Unterschenkels, Schien
bein (Tibia) und Wadenhein (Fihula), 4. die in drei Reihen 
angeordneten Knochen der Hinterfuf~wurzel, von denen sich 
die heiden in der oberen Reihe hefindlichen stets durch he
sondere GroBe und Gestalt hervorhehen (Rollbein und Fer
senbein), 5. die Knochen des MittelfuBes und 6. die jeden 
MittelfuBknochen verlangernden drei knochernen Zehenglie
del' - hei der ersten Zehe (groBen Zehe) sind es wiederum 
nur 2. 

Schulterblatt und Becken gehoren aIs die oberen platten, 
die Verbindung mit dem Rumpfskelett herstellenden Knochrn 
noch mit zu dem, was man landlaufig als Rumpf bezeichneL 
Von del' gelenkigen Verbindung aber zwischen Schulterblatt 
und Oberarmbein, vom sog. Schultergelenk ab, ragt beim 
Menschen die VordergliedmaBe aus dem Rumpf hervor und 
bildet den Arm. Ebenso ragt beim Menschen die Hinterglied
maBe von del' gelenkigen Verbindung zwischen Becken und 
Oberschenkelbein, also vom Huftgelenk ab, aus dem Rumpf 
hervor, das Bein bildend. Beim vierfuBigen Tier ist das kei
neswegs immer so. Beim Pferd (Abb. 32) liegt jedenfalls von 
der VordergliedmaBe auBer dem Schulterblatt auch noch das 
Oberarmbein - mit dem Schulterblatt einen nach hinten offe
nen Winkel bildend - dem Brustkorb an, so daf~ die Vorder
gliedmaBe praktisch erst von der gelenkigen Verbindung zwi
schen Oherarmbein und den Knochen des Unterarmes, d. h. 
vom Ellbogengelenk ab, aus <lem Rumpf hervorragt. Und ahn
lich steht es an del' HintergliedmaBe des Pferdes. Hier ist 
auBer dem Becken auch das Oberschenkelbein in schrager 
Lage noch so weitgehend dem Rumpf angelegen, daB man 
mit einiger Berechtigung sagen kann, die GliedmaBe schaue 

6 Kriiger, Unser Pferd un,i seine Vorfahren. 



erst yon der gelenkigen Verbindung zwischen Oberschenkel
bein und den Knochen des Unterschenkels, d. h. yom Knie
gelenk ab, aus dem Rumpf heryor. So setzt sich also das, was 
WIT beim Pferd als Vorderbein bezeichnen, eigentlich nur noch 
zusammen aus dem Unterarm und der Hand, letztere ihrer
seits aus Handwurzel, Mittelhand und Finger bestehend. Und 
das Hinterbein entMlt in gleicher Weise eigentlich nur noch 
den Unterschenkel und den FuB, letzterer bestehend aus FuB
wurzel, MittelfuB und Zehe. Lediglich wenn wir das Pferd 
von hinten her betrachten, erkennen wir, daB der zwischen 
die beiden Hinterbeine riickenwarts vordringende Spalt noch 
iiber das Kniegelenk hinausreicht, so daB also hier auch die 
unteren Half ten der Oberschenkelbeine noch mit zum "Bein" 
gerechnet werden k6nnten. 

Wir wollen uns im folgenden mit Schulterblatt und Ober
armbein sowie mit Becken und Oberschenkelbein nicht mehr 
befassen. Zwar zeigen auch sie in der Entwicklung des Pfer
des Formveranderungen, doch stiitzt sich die palaontologi
sche Beweisfiihrung weniger auf diese Knochen, sondern 
mehr auf die unterhalb des Ellbogen- und Kniegelenks ge
legenen. Diesen unteren GliedmaBenknochen muB un sere 
Aufmerksamkeit sich daher jetzt vermehrt zuwenden. 

Was zunachst die Knochen des Unterarmes anlangt, so sind 
bekanntlich Radius und Ulna beim Menschen zwei stabf6r
mige, den Unterarm in ganzer Lange durchsetzende Knochen, 
die auBerdem umeinander drehbar sind (Abb.33). lndem sie 
durch Muskelkraft parallel zueinander gestellt oder zu einer 
geringen spitzwinkligen Dberheuzung gebracht werden, fiih
ren sie jene heiden extremen Handstellungen herbei, die wir 
kurz als Supination und Pronation bezeichnen wollen. Bei der 
Supination ist die Handhohlflache nach vorn hzw. nach oben 
gekehrt, hei der Pronation der Riicken. Ziehen wir zum Ver
gleich nun auch noch den Hund heran (Abb.33), der die 
Fahigkeit des Supinierens 1 nur noch in ganz geringem MaBe 
besitzt - seine Hand bewahrt bei allen Bewegungen eine 
nahezu unveranderte Pronationsstellung -, so sind auch hier 
die heiden Knochen voneinander getrennt und geringgradig 

1 = Drehe!l der Hand mit der Handhohlflache nach vorn. 



gegeneinander beweglich. Aber die Ulna ist beim Hunde im 
Verhiiltnis schon viel schlanker als beim Menschen. Dafur er
scheint aber der die obere Gelenkflache der Ulna uberragende 
Ellbogenhocker bei weitem starker ausgebildet als beim Men
i<chen. Beim Pferde nun zeigt die Ulna eine noch weiter-

a b 

Abb. 33. Skelett des linken Unter-
arms. 

a) Vom Menschen. 
b) Vom Hunde. 
c) Vom Pferde (Ansicht schrag von 
der Seite und von vorn). Die Speiche 
(Radius) ist weiJ3, die Elle (Ulna) 

schwarz dargestellt. 

fl b c d 

Abb.3"'. Skelett des rechten Unter
arms der neuzeitlichen Equiden und 
einzelner ihrer Vorfahren aus der 

Erdgeschichte. 
a) Eohippus (Eozan). b) MesohippllS 
(Oligozan). c) Merychippus (Mioziin). 
d) Equus (Alluvium) (Ansil'ht VOlt 

der Seite). Die Speiche ist weill, <lin 
Elle schwarz dargestellt. 

gehende Verschmachtigung. Die Ulna ist in ihrem mittlerrn 
Teil ein diinner Knochenstab, der dem machtig verstarkten 
Radius hinten und an der AuBenseite anliegt. 1m unteren 
Drittel des Untel'arms geht diesel' Knochenslab in eine Spitze 
aus, und damit scheint an dem restlichen untel'en Radillsteil 
dip, Ulna iibp,rhuupt ganz ZIl fehlen. Das ist aher nicht drr 
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Fall. Am unteren Gelenkende des Radius ist der auBenstan
dige Knorren, der mitunter iiberhaupt nicht erkennhar ab
gesetzt erscheint, noch ein Teil der Ulna, der sich mit dem 
Radius knochern fest verbunden hat. Auch das verschmach
tigte Mittelstiick der Ulna ist im Gegensatz zum Hunde kno
chern fest und untrennhar mit dem Radius verhunden. Nur 
das ohere Ulnaende, das durch einen machtig vergroBerten 
Ellbogenhocker ausgezeichnet ist, erscheint durch einen Spalt 
yom Radius getrennt. Diese feste Verbindung der heiden 
Unterarmknochen macht natiirlich eine Bewegung gegenein
ander vollkommen unmoglich, so daB damit auch jede Su
pinationsbewegung del' nach unten zu folgenden Hand aus
geschlossen wird; diese ist also in Pronation fixiert. 

Bei den palaontologischen Vorfahren des Pferdes hat diese 
starke Verschmachtigung der Ulna nicht zu allen Zeiten be
standen. 1m Gegenteil, sie hat sich erst im Laufe del' iiber 
die Jahrmillionen hinweggehenden Entwicklung ausgebildet. 
Das zeigt die Abb. 34, die das Unterarmskelett einer Pferde
art aus dem Eozan, einer aus dem Oligozan und einer aus 
dem Miozan darstellt. 

Wir kommen zur Hand, die mit del' Handwurzel, jenen 
zwei Reihen kleiner Knochen beginnt. Die Saugetiere benutzen 
die Hand bei del' Fortbewegung in durchaus verschiedener 
Weise. Einzelne stiitzen sich mit del' ganzen Hand auf den 
Erdboden auf. Diese haben dann an der Handhohlflache ent
sprechende Ballen ausgehildet. Man nennt sie die "Plantigra
den", die mit del' Sohle Auftretenden. Zu ihnen geh6rt del' 
Bar, zu ihnen gehoren ferner auch die Affen, und zu ihnen 
gehort endlich auch der Mensch, auch wenn er seit mehreren 
Jahrmillionen aus der VierfiiBigkeit aufgerichtet, seine Yor
deren (oheren) GliedmaBen nicht mehr zum Stiitzen ge
braucht. An der hinteren (unteren) GliedmaBe des Menschen 
ist die Plantigradie noch deutlich vorhanden. Andere Tiere 
zeigen statt des Auftretens mit der ganzen Handhohlflache 
nur ein Auftreten mit den Fingern. Bei ihnen sind die Fin
ger gegeniiber der aufgerichteten Mittelhand stark, fast recht
winklig nach yorn abgebogen und in sich gekriimmt. Zu 
diesen Tieren, die wir als die "Digitigraden" bezeichnen, 
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gehOrt cler Hund. Ballen zeigen sich hier in besonderer Aus
bildung nur an den Fingern, wahrend ein wei tel' oben in del' 
Nahe del' Handwurzel gelegenes Ballenpolster hier zuriickgebil
det erscheint. Den staiksten Grad del' Aufrichtung del' Hand 
reprasentieren die "Unguligraden", d. h. diejenigen Tiere, 
die nur mit den auBersten Fingerspitzen den Boden beriihren, 
die in dies em FaIle stets mit einem festen Hornschuh, del' 
als ein umgewandelter Nagel bzw. eine umgewandelte Kralle 
anzusehen ist, umgeben sind. Zu den Unguligraden gehOrt 
unter unseren Haustieren auBer den Wiederkauern auch das 
Pferd. Durch diese weitgehende Aufrichtung gelangt die 
Handwurzel fast in die Mitte del' aus dem Rumpf hervor
schauenden GliedmaBe. Und wenn wir uns neben die Vorder
beine eines Pferdes stellen, dann befindet sich die Vorder
fuBwurzel fast in Hohe unseres Knies. Und da es sich 
auBerdem wie dieses nach hinten beugt und nach vorn streckt, 
hat man es wohl friiher laienhaft gelegentlich mit dem Knie 
des Menschen identifiziert. An dem unterhalb del' Vorder
fuBwurzel befindlichen Teil del' GliedmaBe kann man nun 
unschwer die del' Mittelhand und die dem Fingerteil del' Hand 
zugehorigen Abschnitte erkennen, auch wenn sie beim Pfer(l 
gegeniiber dem Menschen eine bedeutende Abweichung zeigen. 
Mittelhandabschnitt und Fingerabschnitt bilden im I. Fin
gel'gelenk, dem sog. "Fesselgelenk", einen nach vorn offen en 
Winkel, del' durch einen besonderen Sehnenapparat an seiner 
Hintel'seite nachgebend getragen wird. 

Beim Menschen gehen nun von del' Handwurzel 5 Strahleu 
aus, die bei Pronationsstellung von del' Korpermitte nach 
auBen als I., 2., 3., 4. und 5. gezahlt werden. Del' oberste 
Knochen jedes Strahles, zugleich del' groEte, ist del' Mittel
handknochen, ihm folgen am 2. bis 5. Strahl 3 Knochen, am 
I. 2 Knochen, die die Grundlagen del' Fingerglieder sind. Del' 
mit 2 Gliedern ausgestattete I. Finger ist natiirlich del' Daumen. 
Unter den Saugetieren ist bekanntlich die Fiinfstrahligkeit 
del' Hand keineswegs die Regel. 1m GegenteiI, sehr viele, 
namentlich diejenigen, die mit del' Gliedmal~enspitze auf
treten, die U nguligraden, weisen eine geringere Zahl VOIl 

Strahlen auf. Wir werfen einen Blick auf die Abb.35, die 
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dem Menschen den Hund, das Schwein und das Pferd gegen
iiberstellt. Beim Hunde sind zwar alle 5 Strahlen noeh vor
handen, doeh zeigt der I. Strahl mit den 2 Daumengliedern 
gegeniiber dem Mensehen eine sehr viel kleinere Ausbildung. 
Beim Schwein fehit der I. Strahl vollkommen. Nur der 
2., 3., 4. und 5. sind ausgebildet, und zwar der 3. 
und 4. mit besonderer Starke. Das ist eine Eigenheit, 

a b d 

Abb. 35. Skelett der Hand bzw. des Vorderfu13es (Ansicht von vorn). 
a) Yom Menschen. b) Yom Hund. c) Yom Schwein. d) Yom Pferd. Ansicht 

von vorn. 1. Strahl = [::'::::[ . 2. Strahl = ~. 3. Strahl = ~. 4. Strahl 

= [::::::]. 5. Strahl = D. Die Knochen der Mittelhand bzw. des Vorder. 
mitteJfu13es sind durch graue Farbe gegenuber den Knochen der Finger. bzw. 

Zehenglieder abgesetzt. 

die den Zoologen veranlaBt, das Sehwein unter die Ord
nung der Paarzeher einzureihen, eine Ordnung, zu der 
neben vielen anderen Tieren auch unsere Schafe, Ziegen und 
Hinder gehoren. Beim Pferde endlich ist von den 5 Strahlen 
eigentlich nur einer richtig ausgebildet. Und verschiedene 
Vergleiche fiihren uns clazu, mit Sicherheit zu sagen, daB 
dieser eine Strahl dem 3. Strahl des Menschen entspricht, 
also dem, cler den Mittelfinger tragt. Der Mittelhandknochen 
dieses einen Strahls ist ein machtiger saulenformiger Kno-
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chcn von erheblicher Fcstigkcit. Del' Pferdckenner spl'ichL 
von diesem Knochen meist als vom "Rohrbein". Wisseu
schaftlich bezeichnen wir ihn am besten als Hauptmittelhand
knochen odeI' - weil man sich daran gewohnt hat, dic Hand 
del' vierfiiBigen Tiere auch alsVorderfufi zu benennen -- als 
Hauptvordermittelfuf31mochen. Ihm schlieBen sich nach unten 
die 3 machtigen Finger- odeI' Zehenglieder an, die in del' 
Pferdekennersprachc von oben nach un ten als Fcsselbein, 
Kronenbein und Hufbein bezeichnet werden. Das Hufbein 
zeigt von diesen dreien die merkwiirdigste und von den Kno
chen des 3. Fingergliedes beim Menschen am meisten ab
weichende Form, indem es vollkommen del' auBeren Form 
des Hufes angepaBt ist. Bei naherem Zusehen zeigen sich abel' 
nun im Gebiete del' Hand bzw. des Vol'derfuBes des Pferdes 
unterhalb del' Hand- bzw. Vol'derfuBwul'zel noeh einige wei
tere Knochen. Da ist I. an del' Hintel'seite del' gelenkigen 
Vel'bindung zwischen Huf- und Kronenbein, also an del' 
Hinterseite des Hufgelenks, ein quel'ovalel', weberschiffchen
formigel' Knoehen. Ihn bezeichnen wir als das Strahlbein. El' 
kommt auch an den Zehen des Schweines VOl', an jenell abel' 
des Hundes, namentlich an del' I., fehIt es meistens, beim 
MCllschen immer. Zwei weitcl'e dl'eieckige Knochcn findcn 
sich an del' Hinterseite del' gelenkigen Verbindung zwischen 
lIauplmittelfuBknochcn und Fesselbein, also des Fesselgelenks 
des Pferdes. Diese beiden Knochen sind die sog. Sesambeine. 
Sie sind beim Schweine in ahnlicher Weise ausgebildet an 
allen !I Strahlen --- am starksten simI sie natiidich am 
3. unrl II. Strahl -, sie finden sich ferner auch beim 
llunde an allen Strahlen mit Ausnahme des I. Beim Meu
scheu fehlen diese Knochen groBenteils. 

Und wenden wir endlich unseren Blick an del' Hintel'seite 
dcs Skeletts des PferdevorderfuBes noch etwas weiter nach 
obcn, so finden wir hinten und seitlich an den Hauptvorder
mittelfuBknochen angefiigt und von del' VorderfuBwurzcl 
tiber die halbe Lange hinaus an dem Hauptvordermittelfuf~
knochcn herunterreichencl Hoch 2 schlanke, stiibchenfOr
mige Knochen, die del' Pferdemann scit alten Zeiten als die 
Griffelbeine bezeichnet. \Vas verbirgt sich nun unter cliesen 



Griffelbeinen? - Vergleichend anatomische Untersuchungen 
und palaontologische Funde fiihren zu dem bindenden SchluB, 
daB es sich hierbei um die Dberreste der MittelfuBknochen 
des 2. und 4. Strahls handelt, denen die Zehenglieder voll
kommen fehlen. 

Das ist ein Befund, der uns veranlaBt, wieder einmal einen 
Blick in das Knochenmaterial zu tun, das uns die Erde aus 
weit zuriickliegenden Zeitaltern an manchen Stellen in beacht
licher Fiille bewahrt hat. Aus dies em Material ergibt sich nun 
mit absoluter GewiBheit, daB die Fiinfstrahligkeit der Hand 
als der Urzustand bei allen Saugetieren anzusehen ist, aus 
dem sich die anderen Formen im Laufe einer unendlich lan
gen Entwicklung gebildet haben. Der Mensch hat also zweifel
los diesen Urzustand hinsichtlich der Zahl der Strahlen am 
getreuesten bewahrt, wenn auch nicht gesagt werden soIl, daB 
die Hand jener vor vielen Millionen Jahren lebenden Sauge
tiere, auf die der Mensch zuriickgeht, in allen sonstigen Punk
ten das Aussehen gehabt hat wie die des heutigen Menschen. 
Auf der anderen Seite kann man sagen, daB sich das Pferd 
hinsichtlich der Zahl der Strahlen von dies em Urzustand am 
meisten entfernt hat. Unsere spatere Schilderung wird uns 
den dabei durchlaufenen Entwicklungsgang im einzelnen vor 
Augen fiihren. Die Abb. 36 mage von der wah rend dieser 
Entwicklung vollzogenen Reduktion der Handstrahlen eine 
vorlaufige Vorstellung vermitteln. Da aUe Pferdevorfahren 
vom Eozan her eine starkere Ausbildung des 3. Strahles 
erkennen lassen, ist es verhiiltnismaBig einfach, SkeleUfunde 
von Pferdeahnen als solche zu identifizieren. Wie wir sehen, 
war der Pferdevorfahr im Eozan ein mit 4 vollstandig 
ausgebildeten Handstrahlen ausgestattetes Tier. Und die spa
teren Formen lassen einen absolut gleitenden Dbergang zu der 
Form des heutigen PferdefuBes erkennen. 

An der Hintergliedmaf3e zeigt der Abschnitt unterhalb des 
Kniegelenks durchaus ahnliche Verhaltnisse wie die Vorder
gliedmaBe unterhalb des Ellbogengelenks. Wie den Unterarm 
Radius und Ulna, so durchsetzen den Unterschenkel beim 
Menschen in ganzer Lange Tibia und Fibula. Zwar sind beide 
Knochen beim Menschen nur verhaltnismaBig wenig umeinander 
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beweglich, bei gewissen Affenarten abel' sind sie es und cr
moglichen infolgedessen, ahnlich wie an del' VordergliedmaBc, 
eine Drehung des FuBes mit seiner Sohle nach einwarts. Beim 
Hunde, bei dem die Beweglichkeit des FuBes in diesem Sinne 
noch starker eingeschrankt ist als beim Menschen, sind zwar 
Tibia und Fibula noch in ganzer Lange des Unterschenkels 
ausgebildet, doch ist die Fibula gegeniiber dem Menschen 

Abb.36. Skelett des Vor
derfuBes der neuzeitlichen 
Equiden und einzelner 
ihrer Vorfahren aus der 
Erdgeschichte (Ansicht 

von vorn). 
a) Eohippus (Eozan). 
b) Mesohippus (Oligozan). 
c) Merychippus (Miozan). 
d) Equus (Alluvium). 
(Ansicht von vorn.) Kenn
zeichnung der Strahlen 
und der VordermittelfuB
knochen wie bei Abb. 35. 
a und b = 3/8 nat. Gr. , 
c = 3/16 nat. Gr., 
d = 1/8 nat. Gr. 

a b d 

sehr viel diinner (Abb.37)' Beim Pferde endlich, bei dem 
cine Drehung des Unterschenkels in sich vollkommen un
moglich ist, zeigt die Fibula eine noch weitergehende V cr
schmachtigung. Sie ist nUl' ein ganz diinner sondenfol'migel' 
Knochen, del' mit seinem oberen verbreiterten Ende sich dem 
ebenfalls verbreiterten Tibiaende auBen anlcgt und mit dem 
unteren spitz zulaufenden Ende in halber Lange des Unter
sehenkels im Fleisch endet. Allerdings ist dieses augensehein
liehe Ende del' Tibia in del' halben Untel'sehenkellange nieht 
das wirkliehe. Bei genauel'em Zusehen findet sieh noeh eiu 
wei teres Fibulastiiek, das von del' iibl'igen Fibula vollkommen 
losgelost ist, am unteren Ende des Untersehenkels in voll
kommen fester, knoeherner Verb in dung mit del' Tibia. Aueh 
diesel' Zustand des Untersehenkels hat sieh, wie uns naeh 
dem Vorausgegangenen begreiflieh el'seheint, im Laufe del' 
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langen Entwicklung von Urzeiten her erst ausgebildet. Das 
zeigt uns ein Blick auf die Abb.38, die die Unterschenkel
knochen unseres Pferdes neben denen einzelner seiner Vor
fahren aus dem Eozan, Oligozan und Miozan darstellt. 

Bei dem auf den Unterschenkel nach unten zu folgenden 
Fuj3, den wir bei den Tieren zum Unterschied vom Vorderfug 
als Hinterfug bezeichnen, sind die Verhaltnisse ahnlich wie 
an del' Hand. Sohlengangertum, Fingergangertum und Huf-

a b 

Abb. 37. Skelett des linken Unter-
schenkels. 

a) Vom Menschen. 
b) Vom Hunde. 
c) Vom Pferde (Ansicht schrag von 
vorn und von der Seite). Das Schien
bein (Tibia) ist weiB, das Wadenbein 

(Fibula) schwarz dargestellt. 

Abb. 38. Skelett des rechten Unter
schenkels der neuzeitlichen Equiden 
und einzelner ihrerVorfahren aus der 

Erdgeschichte. 
a) Eohippus (Eozan). b) Mesohippus 
(Oligozan). c) Merychippus (Miozan). 
d) Equus (Alluvium). (Ansicht von 
der Seite.) Das Schienbein ist weiB, 
das Wadenbein schwarz dargestellt. 

odeI' Spitzengangertum erzeugen auch am Fug ganz verschie
dene Formen, derar!, daB hei del' Plantigradie immer 5 von 
del' FuBwurzel ausgehende Strahlen ausgebildet werden, bei 
del' Digitigradie und del' Unguligl'adie dagegen eine geringere 
Zahl. Die Abb. 3g, die die FiiBe von Mensch, Hund, Schwein 
und Pfel'd nebeneinander darstellt, laBt das begreiflich werden. 

'Venn auch die FuBwurzelknochen in mancher Hinsicht 
eille andere Form und Ausbildung aufweisen als die Hand-
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wurzelknochen, wenn auch YOI' allen Dingcn durch die beiden, 
die obere Reihe bildenden groBen Knochen, das Roll- und 
Fersenbein, die HinterfuBwurzel eine besondere Gestalt eI'
halt, so heITscht doch im Bereich des MittelfuBes und del' 
Zehen weitgehende Dbereinstimmung mit Mittelhand und 
Finger. Es hat z. B. auch hier der I. Strahl, sofern er Yor-

a b c d 

Abb. 39. Skelett des FuBes bzw. HinterruBes. 
a) Vom Menschen. b) Vom Hund. e) Vom Schwein. d) Vom Pferde (Ansiehl 

von vorn). 1. Strahl = 1::::::1 . 2. Strahl = ~. 3. Strahl = ~. 4. Strahl 

= I:::::::). 5. Strahl = 1 I. Die Knochen des Mittel- bzw. HintermittelfuBes 
sind durch graue Farbe gegentiber den Knochen der Finger bzw. Zehenglieder-

abgesetzt. 

handen ist, neben den entsprechenden MittelfuBknochen nnr 
noch 2 Zehenglieder- die beim Menschen die sog. groBe 
Zehe bilden -, die ubrigen dagegen haben ausnahmslos 3. 
Abgesehen yon del' etwas groBeren Lange del' MittelfuBkno
chen gegenuber den Mittelhandknochen zeigt sick abweichend 
yon del' Hand, die merkwurdige Tatsache, daB beim Hunde 
del' I. Strahl, his auf einen ganz kleincn zuruckgehildeten 
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MittelfuBknochen, vollkommen fehlt. Bei manchen Hunden 
sind ja zwar von dies em Strahl gelegentIich noch einige 
Zehenglieder vorhanden, die die sog. "Wolfsklaue" bilden 
und meist ohne sonstige Verbindung mit dem iibrigen Skelett 

a, b c d 

Abb. 40. Skelett des HinterfuJ3es der neuzeitlichen Equiden und einzelner 
ihrer Vorfahren aus der Erdgeschichte. 

a) Eohippus (Eozlin). a1 Ansicht von vorn; a2 Ansicht von der Seite. b) Me· 
sohippus (Oligozlin). c) Merychippus (MioZlin). d) Equus (Alluvium). 
b-d Ansicht von der Seite. Bei a1 Strahlen gekennzeichnet wie bei Abb. 39, 
bei a2-d Strahlenkennzeichnung weggelassen. MitteifuJ3knochen grau ge. 
kennzeichnet wie bei Abb. 39. AIle Stadien sind im gleichen GrbJ3enver· 

haltnis zur Natur dargestellt. 

lediglich in cler Haut hangen. In der Regel fehlt dieser Rest 
der I. Zehe jedoch vollkommen. Damit ergabe sich also, daB 
von den GliedmaBen des Huncles - wenn wir auch ihn von 
einem vorn und hinten in gieicher Weise fiinfstrahligen Ahnen 



ableiten wollen, was zweifellos der Wirklichkeit entspricht -
die HintergliedmaBen den VordergliedmaBen in der Reduk
tion der Zehenzahl voraus sind. 

Dieses Voraussein der HintergliedmaBen in bezug auf die 
Riickbildung der Zehen zeigt sich auch bei der Entwicklung 
des Pferdestammes. Abb. 110, die die FuBskelette von Pferde
vorfahren aus dem Eozan, Oligozan und Miozan neben denen 
unseres jetzigen Pferdes zeigt, laBt durch Vergleich mit 
Abb. 36 diese Eigenheit einwandfrei erkennen. Das gleiche, 
am weitesten zurilckliegende Eozanpferd, die Wissenschaft 
nennt es den Eohippus, das in seiner Hand noch 4 his zum 
Ietzten Zehenglied ausgebildete Strahlen aufwies, zeigt an der 
HintergliedmaBe nur noch 3 bis zum Ietzten Zehenglied aus
gebildete StrahIen, die dem 2.,3. und 4. der filnfstrahligen Tiere 
entsprechen. Von dem I. Strahl fehit hier, wie an der Vorder
gliedmaBe, jede Spur, wahrend andererseits allerdings von 
dem 5., in Gestalt eines stummelformigen Mittelhandkno
chens, noch ein kleiner Rest erhaIten ist. Natilrlich ist von 
den vorhandenen Strahlen der 3. von vornherein der starkere, 
der 2. und 4. sind schwacher. Sie reduzieren sich im Laufe 
der weiteren Entwickiung, und heute befinden sie sich, nach
dem ihre Zehenglieder voilkommen verlorengegangen sind, 
wie die entsprechenden an den VorderfilBen, im Stadium der 
sog. Griffelbeine. 

Neben den Knochen der GliedmaBen, namentlich der Glied
maBenenden, hat auch der Schadel eine gewisse Bedeutung 
bei der Identifizierung fossiler (versteinerter) Knochenfunde. 
Abgesehen von der Form des Schadeis ist es vor allen Dingen 
die Form, Zahl lind Anordnung der Ziihne, die im hrsonde
ren MaBe die Erkennung eines Pferdevorfahren ermoglicht. 

Man unterscheidet die Zahne nach ihrer Stellung im Kiefer 
bekanntlich ais die Schneidezahne (Dentes incisivi), Haken
zahne (Dentes canini) und Backenziihne (Dentes molares) 
(Abb. [II). Beim erwachsenen Pferde gibt es in jeder Kiefer
hiilfte 3 Schneidezahne, I Hakenzahn und 6 Backz.ahne, 
von denen die ersten 3 ais Priimolaren, die letzten 3 als Mo
laren bezeichnet werden. Demnach lautet die Zahnformel (lPs 

Pferdes I} C} Pi M~ oder~+H (Abb. fJ T). 
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Nach dem Zeitpunkt des Erscheinens und der Dauer des 
Bestehens unterscheidet man nun weiter ganz allgemein bei 
den Saugetieren zwei aufeinanderfolgende Gruppen von Zah
nen, die Milchzahne und die bleibenden Ziihne. Die Milch
zahne sind zur Zeit der Geburt vorhanden oder erscheinen 
bald danach und bestehen nur wahrend einer bestimmten 
ersten Zeit des Lebens. Die bleibenden Zahne, die die MiIch
zahne ersetzen - z. T. erscheinen bleibende Zahne auch an 

MOMreJI 

Abb. 41. Die Zahnausstattung eines erwachsenen mannlichen Pferdes, die 
knocherne Schadelwand ist, soweit sie die Zahne verdeckt, weggemeiBelt. 

Stellen, wo im MiIchzahngebiB keine Zahne ausgebildet wa
ren -, bleiben normalerweise bis nahezu an das Lebensende 
erhalten. 1m Gegensatz zum bleibenden GebiB des Pferdes 
weist das MilchzahngebiB auBer drei Schneidezahnen nur 
noch drei Pramolaren auf. Die Hakenzahne sind im Milch
zahngebiB so klein, daB sie vollkommen im Kiefer verbleiben 
und nicht auBerlich sichtbar auf dem Zahnrand des Kiefers 
erscheinen. Die Molaren werden im MiIchzahngebiB uber
haupt nicht angelegt. Sie gehOren ausschlieBlich der bleiben
den Zahngeneration an und erscheinen nacheinander in der 
Reihenfolge von vorn nach hinten, entsprechend dem fur sie 
mit dem Langenwachstum des Kiefers aIlmahlich auftreten
den Raum. Zwischen dem 3. Schneidezahn - man zahlt die 
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Schneidezahne yon del' Kiefermitte jederseits nach auBen und 
hinten - und dem I. Backzahn, dem I. Pramolaren, besitzt 
das Pferd im Gegensatz zu den meisten Saugetieren im Ober
kiefer und Unterkiefer einen zahnfreien Rand yon bedeuten
del' Lange. In ihm steht als einziger Zahn del' stummelfor
mige Hakenzahn, cler in der bleibenden Zahngeneration bei 
Hengst und Wallach die GroBe des letzten Gliedes des klein en 
Fingers erreicht, bei Stllten dagegen nur ein kleiner Stift ist, 
hiiufig sogar auch fehIt. 

Abb. 42. Backzahn. a) Yom Menschen. 
b)Vom Pferde im Langsschnitt. Auf 
der Schnittflache ist der Schmelz 
schwarz, das Dentin schraffiert und 
der Zement punktiert gekennzeich
net. Die drei Pfeile bezeichnen drei 
Hocker auf der nicht abgeschliffenen 
Kauflache, zwischen denen sich beim 
Menschen zwei seich te Vertiefungen, 
beim Pferde dagegen zwei tiefe, mit 
Zement sich ausfiillende Schluchten, 
die Vorder- und Hintermarke, he-

finden. 

~ 'tJrderm(lT'-t 
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Die Zahne des Pferdes, namentlich die Back- und die 
Schneidezahne, stellen ganz einmalige Erscheinungen dar. Es 
gibt kein anderes Sallgetier mit annahernd ahnlichen Zahnen. 
Ulld wcnn wir uns zunachst auf die Backziihne besehrankcn. 
so seheint diesen bis zu IO em lang werdenden, teilweise ct
was gebogenen Saulen jede Beziehung zu anderen Sauge
tieren zu fehlen. DaB dieser Zahn aus einer einfachen Form 
sieh herleitet, und daB man die ihm mit einem einfaehen 
Backzahn, beispielsweise mit dem des Menschen, gemein
same Grundform noch heute erkennen kalln. erscheint au r 
den ersten Blick unfaBlich. Trotzdem ist das so. 'Vir hrau
chen nns Iediglich cinmal cinen Pferdehackzahn llnrl cincn 
mcnschlichen Backzahn irn Schnilt anzllsehen (Ahh. I,?'). 



Jeder Zahn besteht bekanntlich aus dem Dentin, das als 
elfenbeinfarbene, knochenharte Substanz den Kern des Zah
nes bildet, dem Schmelz, der als schneeweiBe, glasharte Sub
stanz einen milIimeterdicken Dberzug iiber den Zahnkern, 
namentlich an seinem freien Ende, der Krone, herstellt, und 
endlich dem Zement, einer knochenartigen, jedoch mehr grau 
gefarhten, zahnsteinartigen Substanz, die die Wurzel iiber
zieht, an vielen Stellen aber auBerdem auch einen den Schmelz 
noch bedeckenden Oberflachenbelag von wechselnder Starke 
darstellt. Der Backzahn des Menschen nun, der sich durch 
eine verhiiltnismaBig niedrige Krone und lange Wurzeln 
auszeichnet, laBt an seiner Kauflache, solange er noch nicht 
abgenutzt ist, deutlich niedrige Hocker erkennen und dazwi
schen seichte Einsenkungen. Man stelle sich nun vor, die 
Hocker waren machtig in die Hohe gewachsen, die seichten 
Eindellungen zu ebenso tiefen Schluchten geworden, dann 
haben wir den Zustand, den der Pferdezahn darstellt. Der 
Pferdezahn ist also ein Zahn mit einer auBerordentlich hohen 
Krone und nur verhaltnismaBig kurzen Wurzeln. Allerdings 
werden diese Schluchten von dem Zement, der sowohl die 
schmelzfreie Wurzel wie auch die mit dem Schmelzmantel 
umgebene Krone bedeckt, mit der Zeit bis an den Rand an
gefiillt. Man konnte also sagen, der Backzahn des Pferdes 
bekommt so zwei Zementplomben. Das gilt in dies em Sinne je
doch nur fiir die Oberkieferbackzahne. Bei den etwas schma
leren Unterkieferbackzahnen liegen etwas andere VerhiiIt
msse vor. 

Urn unser Bild vom Backzahnbau des Pferdes mit der 
Wirklichkeit voll in Einklang zu bringen, haben wir uns nun
mehr weiter vorzustellen, daB der Schmelzmantel dieses lan
gen prismatischen Zahnes nicht nur von der Kauflache an zwei 
hintereinander gelegenen Stellen tief in den Zahnkorper hin
ein vorgestiilpt ist, sondern daB auch an der Umflache der 
hohen prismatischen Zahnkrone der Schmelz mantel in ganz 
bestimmter Weise der Lange nach gefaltet ist. Das gilt in 
ganz besonderem MaBe von der gegen die Backenwand, also 
nach auBen hin gekehrten Backenflache der Zahnkrone, wie 
auch von der zur Zunge hin, also nach dem Mundinnern gekehr-
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ten Zungenflache cler Zahnkrone. Die daclurch entstehenden 
Langsrinnen und Kanten an cler Backen- und Zungenflache 
des Zahnes sind durch Zementsubstanz im wesentlichen aus
geglichen. Trotzdem kann man an der Backenflache des Ober
kieferbaokzahnes zwei verhaltnismaBig deutliche Langsleisten, 
an der Zungenflache des Oberkieferbackzahnes eine wulstige 
Langserhebung, einen "Pfeiler", erkennen. An dem Unter
kieferbackzahn, der dem Oberkieferbackzahn hinsichtlich des 
von Zungenflache zu Backenflache gemessenen Breitendurch
messers etwas nachsteht, gibt es Einfaltungen des Schmelz
mantels lediglich von der Zungen- und Backenflache her. Die 
schluchtenartigen Vertiefungen von der Kauflache her kom
men am Unterkieferbackzahn des Pferdes nicht vor. 

Die so gestalteten Backzahne sind nun erklarlicherweise 
nicht in der Weise im Kiefer verankert, daB lediglich die 
kurzen Wurzeln in den knochernen Kiefern stecken, die lan
gen Kronen aber aus dies em hervorragen, wie es etwa beim 
Menschen und vielen anderen Saugetieren ist. Die Backzahne 
ragen vielmehr jeweils nur mit einem etwa 2 em Iangen obe
ren Stiick aus dem Kiefer hervor. Der wurzelseitige Teil der 
Kmne und die Wurzel seIber stecken tief im Kiefer. 

Und was nun den Gebrauch der Zahne anlangt, so ge
schieht er ausschlieBlich mahlend. Wie zwei Miihlsteine reiben 
bei jedem Kieferschlag die Baokzahnreihen des Unterkiefers 
an den Backzahnreihen des Oberkiefers jeweils nur auf einer 
Seite aneinander vorbei, und es ist erklarlich, daB, abgesehen 
von der Zermahlung des zwischen die Zahnreihen gebrach
ten Futters, auch bei jedem Kauschlag kleine Teile der Kau
flache seIber mit abgerieben werden. Durch genaue Mes
sungen wissen wir, daB diese Abnutzung im Jahr etwa 2 mm 
von der ganzen Zahnlange wegnimmt. Urn dieses MaB wird 
zugleich jahrlich der Zahn aus seinem knochernen Zahnfach 
vorgeschoben, so daB die Lange des iiber das Zahnfleisch 
vorragenden Kronenteiles nahezu unverandert bleibt. Bei die
ser Abnutzung wird die urspriingliche Kauflache bald ab
geschliffen. Die urspriinglichen Hocker, die die unberiihrte 
Kauflache auszeichneten, sind bald nicht mehr zu erkennen, 
und ebensowenig erkennt man mehr, daB sich am Oberkiefer-

7 Kriiger, Unser Pierd nnd seine Vorfahren. 97 



backzahn von der unberiihrten Kauflache her Schluchten in 
die Tiefe senkten. Das Bild, das die Kauflache nach Beginn 
der Abnutzung bietet, gleicht ctwa dem, das wir erhalten 
wiirden, wenn wir den Zahn in der Mitte quer durchsagten. 
Wir sehen das weiBlich-gelbliche Dentin den Hauptanteil 
der Flache bilden (Abb. 43). Der es umgebende, vielfach ge
faltete Schmelzmantel erscheint reinweiB und ragt immer, 
da er infolge seiner groBeren Harte stets etwas langsamer 

c 

rord.~matt. Hintumarh 

d 
b 

Innenp/eiier 

Abb . 43. Die Kauflachen der Backzahne des Pferdes. 
a) Kauflache eines Oberkieferbackzahnes, noch nicht in der Abnutzung be
griffen . b) Kauflache eines Oberkieferbackzahns nach Beginn der Abnutzung. 
c) Kauflache eines Unterkieferbackzahns, noch nicht in Abnutzung begriffen. 
d) Kauflache eines Unterkieferbackzahns nach Beginn der Abnutzung. -
Auf den in Abnutzung begriffenen Kauflachen b und d ist der Schmelz 

schwarz, das Dentin schraffiert, der Zement punktiert dargestelit. 

abgerieben wird als das Dentin, in Form von niedrigen Kan
ten iiber die Kauflache vor. Innerhalb des Dentinkernes zei
gen sich dann heim Oberkieferbackzahn zwei weitere weiBe 
Schmelzlinien, die sich, vielfach gefaltet, zu zwei hinterein
ander gelegenen Ringen schlieBen. Dies sind die Anschliffe 
der Schmelzauskleidung der heiden Schluchten, die wir von 
jetzt ab als "Vorder- und Hintermarke" bezeichnen wollen. 
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Die im Innern dieser beiden Sehmelzringe befindliehe Sub
stanz ist weiBgrauer Zement, der gleiche Stoff, der aueh 
auBerhalb des Schmelz mantels noeheine mehr oder weniger 
dicke Sehieht urn den Zahn bildet. Recht bctraehtet, ist also 
eigentlieh am in Abnutzung begriffenen Zahn die Faltung des 
Sehmelzmantels sowohl von der Baeken- und Zungen£laehc, 
wie aueh von der urspriingliehen unberiihrten Kauflaehe her 
noeh besser zu erkennen als bei dem noeh nieht abgenutzten 
Zahn. 

a b d 

a) Eohippus (Eozan). b) Mesohippus 
(Oligozan). c) Parahippus (tiefes Mio· 
zan). d) Merychippus (oberes Miozan). 
e) Pliohippus (Pliozan). f) Equus 

(Alluvium). 

e 

Abb. 44. Seitenansicht und Kauflache je eines Oberkiefel'backzahns eines 
neuzeitlichen Equiden und einzelner Pferdevorfahren aus der Erdgeschichte. 

Es hat also gezeigt werden k6nnen, daB die Backzahne des 
Pferdes, so einzigartig auch ihr Aussehen auf den ersten 
Blick anmutet, durehaus mit dem allgemeinen Bauplan eines 
Saugetierbaekzahnes iibereinstimmen. Und wenn wir uns nun 
einmal einen Oberkieferbaekzahn des Pferdes neben denen 
einzelner seiner Vorfahren aus der geologischen Vorzeit an
sehen, so laBt sieh eindeutig erkennen, daB sieh in den vielen 
Millionen Jahren der besehriebene Typ des Baekzahns unse
res heutigen Pferdes aus einem einfaehen Typ entwiekelt hat, 
der dem Baekzahn des heutigen Mensehen nieht unahnlich 
ist (Abb.44). 
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Neben dieser Veranderung der Form der Zahne spielt nun 
aber auch eine die Zahl der Ziihne betreffende Veranderung 
in der Stammesgeschichte des Pferdes eine Rolle. Die oben 
angefiihrte Zahnformel des Pferdes H·H entspricht nicht 
der typischen Saugetierzahnformel. Diese lautet vielmehr 
iHt. Das heiBt also, im Gegensatz zum Pferde kommen den 
Saugetieren im allgemeinen 4 Pramolaren im Oberkiefer und 
im Unterkiefer zu. Zwar haben manche Saugetiere, wie z. B. 
die Katzen, noch viel weniger Backzahne als das Pferd, nichts
destoweniger darf die obige Zahnformel nicht nur als die 
allgemeine Saugetierzahnformel, sondern nach den pala
ontologischen Funden auch als die urspriingliche angesehen 
werden. Auch die Pferdevorfahren haben seit dem Eozan 
einen 4. Pramolaren, der, vor den iibrigen Pramolaren ste
hend, von vornherein aber nicht so groB war wie die ande
ren. 1m Laufe der Entwicklung durch die Jahrmillionen der 
Erdgeschichte zeigte er bei den Pferdevorfahren eine deut
liche Tendenz zur Verkleinerung, so daB er bei unseren heu
tigen Pferden in der Regel nicht mehr gefunden wird. Ich 
sage j edoch "in der Regel" . Denn hin und wieder tri tt 
dieser vorderste Pramolar in Form eines kleinen Zahn
stiftes auch bei unseren heutigen Equiden noch auf. Er ist be
kannt unter dem Namen "Wolfszahn" und zeichnet sich da
durch aus, daB er nicht wie die iibrigen Pramolaren wechselt. 
Er erscheint, gleich den Molaren, nur in einer Zahng,enera
tion, und zwar zeitlich etwa zusammen mit der bleibenden 
molaren Zahngeneration. Vorwiegend erscheint er im Ober
kiefer. 1m Unterkiefer ist er sehr selten. 

Wie bereits erwahnt wurde, zeigen auch die Schneideziihne 
des Pferdes recht bedeutende Abweichungen von den Schneide
zahnen anderer Saugetiere. Auch sie sind, gleich den Back
zahnen, auBerordentlich lang und stecken zunachst mit dem 
groBten Teil ihrer Krone im knochernen Zahnfach. Erst all
mahlich werden diese zugleich auch etwas gebogenen Zahne 
mit dem Fortschreiten der, ahnlich wie an den Backzahnen, 
an der Kau£lache vor sich gehenden Abnutzung aus dem 
Zahnfach herausgeschoben. Das besondere Kennzeichen des 
Pferdeschneidezahns ist jedoch eine von der Kau£lache in 
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den Zahnkorper sich einsenkende Einstulpung des Schmelz
mantels. Ahnlich wie beim Oberkieferbackzahn besteht also 
hier eine von Schmelz ausgekleidete Schlucht, jedoch von sehr 
viel geringerer Tiefe. Sie ist beim Oberkieferschneidezahn 
meist 12 mm, beim Unterkieferschneidezahn durchweg 6 mm 
tief und hat auch im Gegensatz zum Backz::thn keine gefal
tete Wand. Ahnlich den Vertiefungen des Backzahnes fullt 
auch sie sich, namentlich an ihrem Grund, mit Zement. Bei 
dem in Abnutzung begriffenen Schneidezahn sieht man auf 
der Kauflache naturlich bald nicht mehr den Zusammenhang 
zwischen der iiuf5eren Schmelzbekleidung des Zahnes und der 
Schmelzauskleidung der Vertiefung. Denn auch hier werden, 
iihnlich wie bei den Backziihnen, jiihrlich etwa 2 mm Zahn
liinge abgerieben. Man erkennt lediglich den zuniichst ring
fOrmigen Dentinkern, nach auBen und innen von einem 
Schmelzring umgeben, und innerhalb des inneren zeigt sich 
mehr oder weniger grau aussehender Zement. Bei der nur 
verhiiltnismiiBig geringen Tiefe der Schmelzeinsenkung ist 
sie schon nach wenigen Jahren abgerieben. Das Vorhanden
sein oder Fehlen eines Anschliffes der Schmelzeinsenkung 
auf der Kaufliiche ist daher in Verbindung mit dem in einem 
ganz bestimmten Lebensalter stattfindenden \Vechsel der ein
zelnen Schneideziihne ein wichtiges Merkmal fur die Alters
feststellung nach den Ziihnen. Daher wird diese Schmelz
einsenkung wohl auch als "Kunde" - das Kunde von dem 
Alter des Tim'es gebende Zeichen - bezeichnet. 

Ein Blick nun auf die Abb. 45, die neben einem Schneide
zahn des Pferdes den Schneidezahn von Pferdevorfahren aus 
dem Oligoziin und Mioziin darstellt, zeigt, daf5 auch am 
Schneidezahn die Einfaltuns cler Ka:ufliiche sich im Laufe cler 
unendlich langen Entwicklung in der Vorzeit erst heraus
gebildet hat, und daB die Ausgangsform auch hier ein ein
facher Schneidezahn war, wie ihn z. B. der Mensch heute 
noch besitzt. 

Nach aHem, was bisher uber die allmahliche Entwicklung 
der Zahnformen des heutigen Pferdes gesagt wnrde, wird es 
nunmehr nicht mehr wundernehmen, daf5 anch der bei allen 
Equiden in gleicher Weise auftretende zahnfreie Rand, so-
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wohl im Oberkiefer WIe im Unterkiefer zwischen Schneide
ziihnen und Priimolaren, das Produkt einer langsamen Ent
wicklung ist. Die ersten bekannten Pferdevorfahren aus dem 
Eoziin lassen von dieser Merkwurdigkeit nur erst eine 
schwache Spur erkennen. Damit geht auch in dieser Hinsicht 
das Pferd zuruck auf eine Form, die noch heute einer groBen 
Zahl von Siiugetieren, so auch dem Menschen eigentiimlich 

/ 

a b c d. 

Abb. 45. Schneidezahn eines neuzeitlichen Equiden und einzelner Pferde-
vorfahren aus der Erdgeschichte. Nach Loomis. 

a) Schneidezahn von J\Iiohippus (oberes Oligozan) im Langsschnitt. b) Schnei
dezahn von Parahippus (tiefes Miozan) im Langsschnitt. c) Schneidezahn 
von Merychippus (oberes Miozan) im Langsschnitt . d) Schneidezahn von 
Equus (Alluvium), d1 bei der Ansicht von hinten (Ausdehnung der Kunde in 
den Zahn hinein ist durch eine punktierte Linie angegeben). Auf der in Ab· 
reibung begriffenen Kauflache ist das Dentin schraffiert, der Zement punk
tiert und der Schmelz schwarz dargestellt. d2 im Langsschnitt. Darstellung 
der Substanzen wie bei d1. Linien geben die Form des unabgenutzten Zahnes 
an. Bei allen Zahnen weist der Pfeil in die groJ3ere oder kleinere oder auch 

nur angedeutete Kunde. 

ist, auf die Form eines geschlossenen, aus nebeneinander
stehenden Ziihnen gebildeten Zahnbogens im Ober- und im 
Unterkiefer. 

Es verclient noch besonclers hervorgehoben zu werden, daB 
Knochen und Ziihne der heute lebenden Equiden, d. h. also 
des Hauspferdes, des Esels, cler WildeseI, Halbesel und 
Zebras, so weitgehend sich gleichen, daB es nur schwer mog-
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lich, wenn nicht gar unmoglich ist, allein nach Knochen und 
Zahnen die Artzugehorigkeit eines Equiden zu bestimmen. 

c) Das Ursaugetier. 

In der unermeBlich langen Zeit, seitdem die Erde tiber 
ihren feurig-flussigen Kern in langsamer Erkaltung allmah
lich eine feste und an Dicke zunehmende Kruste ausbildete, 
hat sich auf ihr das Leben aus einfachen zu immer hoheren 
Formen entwickelt. 

Das hochstorganisierte Tier unserer Erde ist das Sauge
tier, das lebende Junge zur Welt bringt und diese wahrend 
der ersten Zeit ihres Lebens aus einer besonderen Hautdruse, 
der Milchdruse, ernahrt. Dieses Tier erscheint daher auch 
erst gewissermaBen als Kronung des endlos langen Schop
fungsaktes erst in der letzten gI10Ben Periode der Elrdgeschichte, 
der Erdneuzeit 1. Zwar wissen wir, daB Saugetiere schon 
wahrend des sog. Erdmittelalters auf der Erde gelebt haben 
mussen, zu jener Zeit also, als jene riesenhaften Eidechsen, 
Ichthyosaurus, Plesiosaurus, Iguanodon und wie diese Dra
chenungeheuer aile heiBen, dem tierischen Leben auf unserer 
Erde das Geprage gaben. Aber seine eigentliche Entfaltung 
fand der Saugetierstamm doch erst in der sog. Erdneuzeit 
nach dem allmahlichen Aussterben der Riesensaurier. Wie wir 
uns diese Ursaugetiere yorzustelien haben, zeigt Abb.46. Die 
Klimaverhaltnisse der El'de -- es herl'schte wahrend der gan
zen Jurazeit auf del' ganzen Erde ein ausgeglichenes und im 
ganzen warmes und mildes Klima mit wenig Niederschla
gen -, die den wechselwarmen Reptilien ein stOrungsfreies 
Leben und eine iippige Entfaltung ermoglichten, beschrank
ten zugleich die Entwicklungsmoglichkeiten der Saugetier
fauna, die sich vor den Riesenreptilien gewissermaBen vel'
kricchen muBte. 

Erst als schon yom ersten Dl'ittel del' Kreidezeit an die Tem
peratur auf del' El'de immel' mehr sank und damit die gauze 
riesige Saurierschafl zum Untel'gang vel'dammt wurde, kam 

1 Beziiglich der Einteilung der Erdgeschichte s. Tabelle auf S. 73. 
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die Zeit der Saugetiere, und so erklart es sich, daB schon die 
Funde aus der altesten Tertiarzeit eine groBe Zahl verschie
dener Saugetierformen aufweisen. Zwar haben die Saugetiere 
dieses Zeitalters durchweg noch eine geringe KorpergroBe, 
zwar erscheinen sie in ihrem AuBeren noch mehr oder we
niger einformig, aber in der Ausgestaltung ihrer GliedmaBen
enden und ihrer Zahne finclen sich doch schon so weitgehende 
Verschiedenheiten, daB es moglich ist, Huftiere, Raubtierc 
usw. zu unterscheiden. Unter diesen Tieren des unteren Eozans 
befinden sich nun auch schon die ersten einwandfrei identifi
zierbaren Pferdevorfahren, jene kleinen Tiere, die, wie wir 
gesehen haben, an der VordergliedmaBe 4 Strahien (der den 
Daumen tragende I. Strahl fehit bei dies en Tieren schon voll
kommen) und an der HintergliedmaBe 3 Hauptstrahien (den 
2., 3. und 4.) und einen rudimentaren 5. Strahl aufweisen. 
Ein alterer Pferdevorfahr mit 5 Strahien an den GIiedmaBen 
hat bisher mit Sicherheit nicht erkannt werden konnen. 

d) Die Equiden des Eozans. 

Das Eozan ist jene auf 20000000 Jahre Dauer geschatzte 
Zeit der Erdgeschichte, mit der nach dem Untergang der 
Riesenreptilien die his in unsere Tage sich fortsetzendc 
Saugetierherrschaft auf der Erde ihren Anfang nahm. Was 
die Pferdevorfahren anlangt, so zeigt sich hinsichtlich ihrer 
Verteilung auf der Erde die Tatsache, daB einzelne der in die
ser Zeit lebenden Typen sowohi in Nordamerika wie in Europa 
gefunden worden sind. Auch in der spateren Zeit wird von 
einem solchen Vorkommen von Pferdevorfahren auf den 
heute voneinander getrcnnten Erdteilen zu berichten sein, wu
bei sich jedoch zeigen wird, daB der iiberwiegende Teil der 
Entwicklung des Pferdes zu seiner heutigen Form sich in 
Nordamerika abgespieit hat. Das ist urn so merkwiirdiger, 
als zu der Zeit, als die Wikinger und spater auch Kolumbus 
nach Amerika kamen, dart keine Pferde vorkamen. Zahme 
und wilde Pferde gab es zu dieser Zeit lediglich in den drei 
zusammenhangenden Erdteilen Europa, Asien und Afrika. 

Die Abb.47 zeigt das Bild der Erde aus dem Ende der 
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Kreidezeit bis zum Anfang des Eozans. Ein Blick darauf 
laBt erkennen, wie sehr die damalige Verteilung von Land 
und Wasser von der jetzigen abwich. Fur unsere Betrachtung 
ist es von Wichtigkeit, daB in der Unruhe der Erdrinde auch 
die Tatigkeit von Vulkanen selbstverstandlich zu allen Zeiten 
- und in den zuruckliegenden Perioden der Erdgeschichte 
noch bei weitem mehr als jetzt - eine Rolle gespielt hat. Denn 
Ausbruche heute langst erloschener Vulkane sind es, die uns 
namentlich aus dem Eozan die Reste von Knochen del' da-

Abb. 1,7. Das Bild der Erde gegen Ende der Kreidezeit. Nach Mat the w, 1908. 

maligen Tiere erhalten haben, indem die bei solchen Gelegen
heiten herausgeschleuderten Aschenmassen ganze Tierbestande 
unter sich begruben. 

Fundstellen fossiler Saugetiere 1 aus dem Eozan sind aus 
Nordamerika in groBer Zahl bekannt, so besonders aus den 
Staaten Wyoming, Kolorado und Utah. Jedoch auch in 
Europa finden sich solche Statten. Unter ihnen spielen fur 
die Stammesgeschichte des Pferdes die Fundstatten Cernays 
bei Reims sowie eine Fundstatte im Lehm bei London eine 
besondere Rolle. 

1 Naheres tiber den Vorgang des Fossilwerdens bei Land- und Seetieren 
und -pflanzen s. Dacque: "Das fossile Lebewesen", Drevermann, 
"Me ere der Urzeit", v. Seidlitz, "Der Bau der Erde". 
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Was die klimatischen Verhaltnisse des Eozans anlangt, so 
steigt nach dem Temperatursturz, der im Verlauf der Kreide
zeit das Leben der riesenhaften Saurier ausloschte, im Be
ginn des Eozans die Temperatur alsbald wieder an. Dadureh 
ergab sich die Grundlage fur eine Blutezeit der Saugetiere. 

Der erste Fund eines an der VordergliedmaBe vierzehigen 
Pferdevorfahren aus dem Eozan wurde in Europa gemacht, 
und zwar schon I8!lO im Lehm in der Nahe von London. Die
ses Tier hat in die wissenschaftliche Literatur Eingang ge-
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Abb. ~8. Das Bild der Erde im mittleren Eozan. Nach Matthew, 1908. 

funden unter dem Namen Hyracotherium (Abb.49). Auch 
in Nordfrankreich, insbesondere hei Cernays in der Nahe von 
Reims, wurden in Eozanlagern Pferdevorfahren eines ahn
lichen Typs gefunden. 

Erst sehr viel spater (18]0) machte man Funde eines ahn
lichen Tieres in nordamerikanischen Fundstatten, hauptsach
lieh im Wasatch-Becken und am sog. Bridger See zwischen 
den Vulkanen von Wyoming. Del' vierzehige Pferdevorfahr des 
amerikanischen Kontinents wurde von seinen Entdeckern als 
Eohippus bezeichnet und fUhrt seitdem diesen Namen. Diese 
amerikanischen Tiere enviesen sieh dem hei London ge
fundenen als auBerordentlich ahnlich. Es muBte nun die 



Frage auftauchen, wie zwei so ahnliche Tiere in zwei so weit 
voneinander getrennte Teile der Erde gelangt sein konnen. Man 
neigt heute zu der Ansicht, daB nicht Nordamerika als ,das 
eigentliche Ursprungsland anzusehen ist, wie man fruher 
glaubte, sondern Zentralasien, das mehr und mehr in den ,Ruf 
gelangt, die Wiege unserer heute so vielgestaltigen Sii:ugetier
fauna zu sein. Von dort wurden dann die Tiere uber die Land
briicke im Bereich der BeringstraBe einerseits nach Nord
amerika, andererseits nach Europa gelangt sein, wo sie wegen 
der damals noch breiten Verbindung von GroBbritannien mit 

Abb. 49. Schadel von Hyracotherium aus dem europaischen tiefen Eozan. 
1/ 2 natiirlicher GroBe. Nach Loomis. 

dem Festland 1 auch in das Gebiet des heutigen London ge
langen konnten. 

Schon gleich die ersten Funde in Nordamerika forderten 
nicht weniger als 8 verschiedene Arten von Eohippus zutage. 
Der groBte von ihnen, Eohippus resartus, hatte eine Schulter
hohe von etwa 45 cm. Eine kleinere Art ist Eohippus borealis 
mit etwa 25 cm Schulterhohe. Da im Laufe der Jahre Hun
derte, ja sogar Tausende von Skeletten dieser Tiere in den 
auBerordentlich ergiebigen Fundstatten Nordamerikas gesam
melt werden konnten, kennt man diese Tiere sehr genau. Die 
Funde von Pferdevorfahren sind hier so haufig, daB Eohippus 
in Nordamerika gewissermaBen das "Leitfossil" fur das 
untere Eozan darstellt. Das zeigt zugleich auch, welch eine 

1 Diese Verbindung bestand bis ins Quartar. 
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Abb. 50. Eohippus ventieolus aus dcm Wind-River-Becken in Wyoming, 
USA. (tieres Eozan). Nach Lo 0 m is. Das Tier hat etwa 30 em Schulterhbhe. 

Skelett und bildlichc Rekonstruktion des 'rieres in seiner TTmgRll1l1lg. 

ungeheure Zahl von Equiden damals Nordamerika bevolkert 
haben muB. 

Das Land, auf dem diese Tiere damals lebten, haben wir 
uns als reich bewaldet vorzustellen. Eohippus und Hyracothe
rium nlihrten sich also von den Bllittern dieses tropischen oder 
subtropischen \Valdes und von den weichen Grlisern, die auf 
den Waldlichtungen in iippiger Fiille wuchsen. Fiir diese 
weiche Pflanzennahrung, die ein Mahlen der Backzlihne noch 
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nicht erforderlich machte, spricht der hei diesen Tieren noch 
vorhandene kurzkronige, langwurzelige Charakter der Zahne 
(s. Abh. M). Immerhin zeigt das Aufgerichtetsein der Zehen 
zur Unguligradie und die Lange der Mittelhand- und Mittel
fuBpartie der GliedmaBen, daB die Tiere befahigt waren, eine 
gewisse Geschwindigkeit zuentwickeln. Das ist immerhin auch 
eine charakteristische Eigenheit von Tieren des offenen Landes. 

a 

c 

Abb. 51. Ansicht der Kauflache je einer Oberkieferbackzahnreihe. 
a) Vom Eohippus (tiefes Eozan). b) Orohippus (mittleres Eozan). c) Epi

hippus (oberes Eozan). Nach Loomis. 

1m Mitteleozan zeigt sich in Nordamerika ein Pferdevorfahr 
von ahnlicher GroBe, aber von gewissen Unterschieden im 
GliedmaBenhau. Dieser Pferdeahn fuhrt den Namen Oro
hippus. Das Tier stellt insofern einen F ortschritt gegenuber 
Eohippus dar, als der Rest des 5. Strahls, den Eohippus an 
der HintergliedmaBe in Form eines kleinen stiftformigen 
MittelfuBknochens noch aufwies, vollkommen verschwunden 
ist. An der Backzahnausstattung kann man hei Orohippus 
gegenuber Eohippus eine Verkleinerung des ersten Pramola
ren, des dem Wolfszahn des jetzigen Pferdes entsprechenden 
Zahnes, wahrnehmen, wie aucheine VergroBerung des 4. Pra
molaren, so daB dieser dadurch dem nehen ihm stehenden 
I. Molaren in der Form angeglichen erscheint (Abh.51). 1m 
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Abb. 52. Orohippus osbornianus aus dem Mitteleozan von Wyoming, USA. 
Skelett dieses Tieres lind Rekonstruktion nach A be 1. 

ubrigen stutzt sich Orohippus an der VordergliedmaBe noch 
in der gleichen Weise wie Eohippus auf 4 Zehen. ,Die nahere 
Untersuchung der Knoehenfunde hat auch bei Orohippus zur 
Unterseheidung einer ganzcn Hcihe von Arten (im ganzen 7) 
gefiihrt. Orohippus war ein Pferdevorfahr von etwa 38 em 
Schulterh6he (Abb. 52). 

I I I 



Die folgende Form des oberen Eozans ist der Epihippus. 
Die Fundstatten dieses Tieres haben bisher kein vollstandiges 
Skelett freigegeben. Man kennt dieses Tier lediglich von Kno
chenfragmenten, unter denen sich aber gliicklicherweise die 
fiir die Beurteilung besonders wichtigen Skeletteile befinden. 
Man glaubt hiernach 2 Arten, Epihippus gracilis und Epi
hippus parvus, unterscheiden zu konnen. Beide zeichnen sich 
dadurch aus, daB auBer dem 4. Pramolaren auch der 3. Pra
molar ein einem wirklichen Molaren ahnliches Aussehen be
kommen hat, daB der I. Pramolar weiter an GroBe abgenom
men hat (Abb. 51), und daB von den 4 Zehen des VorderfuBes 
und den 3 des HinterfuBes die 3. mit dem dazugehorigen 
Mittelhandknochen in GroBe und Dicke die iibrigen bereits 
stark iibertrifft. 

Diese in Amerika gefundene Reihe von Pferdevorfahren 
stellt eine vollsUindige Entwicklungsreihe dar, und es besteht 
unter den Sachverstandigen kein Zweifel, daB Orohippus aus 
Eohippus und Epihippus wiederum aus Orohippus im Laufe 
der langen Eozanzeit hervorgegangen ist. 

Auch in Europa hat sich der Zweig der Pferdefamilie noch 
bis iiber das obere Eozan hinaus erhalten. Unter dies en fiuden 
sich im Prinzip ahnliehe Stadien wie unter den, Pferdevorfah
ren des nordamerikanischen Kontinents. Aueh die GroBen
zunahme hat sieh in Europa in ahnlichen Grenzen gehalten. 
In einer Form (Paloplotherium) findet sich jedoeh aueh 
schon ein Typ von einem fortgesehritteneren Stadium, als 
Epihippus es zeigte. Dieses Tier hatte bereits Baekzahne mit 
hoheren Kronen. Die Zahl der Zehen war nieht nur hinten, 
sondern auch vorn schon auf 3 reduziert bei starker Vergro
Berung des 3. Strahls. Aueh war bei diesem Tier der I. Pra
molar in beiden Kiefern schon verlorengegangen, so daB der 
zahnfreie Rand des Kiefers schon deutlich hervortrat. 1m 
spaten Eoziin sind diese Tiere die am meisten vorkommenden 
Landsaugetiere Europas gewesen, was man aus der auBer
ordentlieh groBen Zahl der von ihnen gefundenen Knoehen 
mit Sichel'heit schlieBen kann. Mit Beginn des Oligozans aber 
beginnen die Knoehen diesel' Tiere und ihre Entwicklungs
formen in Europa seltener zu werden. SehlieBlieh im mittleren 
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Olig'ozan ist es mit dieser ganzen europaischen Pferdeherrlich
keit vorbei. Lediglich in Amerika entwickelt der Pferdezweig 
sich weiter in groBer Mannigfaltigkeit. 

e) Die Equiden des Oligozans. 

Mit dem Beginn des Oligozans andert sich der Landschafts
charakter des die Vorfahren unseres Pferdes beherbergenden 
Nordamerika. Bei einem immer noch warmen Klima ist der 
Wald allmahlich zuriickgetreten. Weite niedrige Ebenen, die 
wahrscheinlich nur wenig mehr als 100 m hoher lagen als der 
Meeresspiegel, zeichneten das Land aus. Mit Gras und niedri
gen Biischen bewachsen und mit groBeren unbewachsenen 
Flachen, an den en feiner Sand die Bodenbedeckung bildete, 
boten sie das Aussehen der heutigen amerikanischen Prarien. 

Die Funde aus dieser Zeit lassen den SchluB zu, daB auch 
im Oligozan ein Equidentyp zu den am meisten verbreiteten 
Saugetieren gehort hat. Dieser Typ ist der von der Wissen
schaft mit dem Namen Mesohippus bezeichnete. Dieses Tier 
hatte wie am HinterfuB auch am VorderfuB nur noch 3 den 
Erdboden beriihrende Zehen. Von dem 5. Strahl, der sich bei 
den amerikanischen Eozanpferden bis zuletzt noch fand, sind 
Zehenglieder nicht mohr crhalten. Ais einziger Dberrest die
ses Strahles findet sich lediglich im Bereich der Mittelhand 
noch ein kurzer griffelbeinartiger 5. Mittelhandknochen. Von 
den 3 vorhandenen Zehen ist die mittlere (3.) die bei weitem 
staI'kste, doch sind auch die 2. und 4. Zehe noch so groB, daB 
sie den Boden bei cler Bewegung beriihrt haben werden. An 
def Backzahnausstattung dieser Tiere ist festzustellen, daB 
nunmehr alle Pramolaren ein den Molaren ahnliches Aus
sehen bekommen haben, mit Ausnahme des vordersten (des 
Wolfszahns), der nur noch einen kleinen Sturn mel bildet. 
Hierdurch, wie auch durch die stattgehabte Verlangerung 
des Schiidels, hat der zahnfreie Rand an Ober- und Unter
kiefer zwischen Schneidezahnen und Pramolaren eine gro
Bere Langenausdehnung erhalten. 

Auch von dieser Pferdevorfahrenstufe hat sich durch Kno
chenfunde eine ganze Anzahl verschiedener Arten ermitteln 

8 Kriiger, Unser Pferd und seine Vorfahren. II3 



lassen. Eine besonders gut bekannte ist Mesohippus bairdii, 
ein Tier, das seinem Skelett nach ein Wesen von etwa 50 em 
SchulterhOhe gewesen sein muB. Die schlanken Beine mit den 
langen Mittelhand- und MittelfuBknochen kennzeichnen es 
als ein auBerordentlich fliichtiges Tier (Abb.53). 

1m mittleren Oligozan hat man auBer Mesohippus bairdii 
noch eine groBe Zahl untereinander ahnlicher Formen gefun
den. Es hat den Anschein, daB hier die allmahliche Fortent
wicklung ohne wesentliche Wanderung des damaligen Ur-

Abb. 53. Mesohippus bairdii, 3zehiger Equide des unteren Oligozans von 
etwa 50 em Sehulterhohe. Naeh Osborn. 

pferdebestandes durch Millionen von Jahren an ein und der
selben Stelle stattgefunden hat. Die verschiedenen Formen, 
deren Namen im einzelnen hier iibergan,gen werden konnen, 
fiihren geradlinig zu del' Form Miohippus, die im oberen Oli
gozan gelebt hat. 

Der Miohippus des oberen Oligozans zeigt nach del' statt
gehabten und, wie gesagt, im einzelnen verfolgbaren Fortent
wicklung in mancher Hinsicht ein anderes Aussehen als Meso
hippus bairdii. Dieses Tier ist groBer, es hat noch weiter
gehend reduzierte Seitenzehen und einen noch mehr verstark
ten 3. Strahl. Auch die Pramolaren sind groBer geworden, so 
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daB sie mit Ausnahme des I .• der weiterhin zuriickgeht, jetzt 
vollkommen den Molaren gleichen. 

So ist das nordamerikanische Oligozan hinsichtlich seiner 
Equidenfauna gekennzeichnet durch eine geschlossene Ent
wicklungsgruppe, die fast in allen Einzelheiten und ohne 
Unterbrechung gestattet, die Umformung des Korpers und 
seiner einzelnen Teile zu verfolgen in Richtung auf jenen Zu
stand, den wir bei unseren jetzigen Pferden vorfinden. 

f) Die Equiden des Miozans. 

In jener langen, iiber mehrere Jahrmillionen sich erstrecken
den erdgeschichtlichen Periode, als in Europa die Alpen und 
die Karpaten sich zu erheben begannen, als die sich zuriick
ziehende Tethys (Urmittelmeer) im Wiener und Pannonischen 
Becken allmahlich aussiiBende und spater verlandende Binnen
gewasser zuriicklieB, machte in Amerika die Weiterentwick
lung des Pferdestammes einen recht bedeutenden Schritt 
vlOrwarts. Wah,rend des Miozans unternehmen die nordamerika
nischen Pferdlinge auch erstmalig betriichtliche \Vanderun
gen. Zwar bleibt ihnen Siidamerika, das nach wie vor von 
Nordamerika getrennt ist, noch verschlossen, dafiir aber er
moglicht ihnen die in zwischen wieder hergestellte Landverbin
dung nach Asien und Europa (Abb.54) eine Ausdehnung in 
diese Erdteile. 

Zu Beginn des Mioziins gehort die ganze Pferdefamilie 
Nordamerikas noch zu der Gattung Miohippus, das sich gegen 
Ende des Oligozans herausgebildet hatte. Nicht aIle Formen 
dieser Tierart zeigen ein gegeniiber den Oligoziinpfer<1ell 
fortgeschrittenes GroBenwachstum, manche sind sogar kleiner 
als diese. 

Zu Beginn des Miozans muB nun im iibrigen eine erste 
Spaltung der Linie eingesetzt haben. Die Unterschiede der 
beiden Zweige, die sich jetzt trennten, liegen im wesentlichen 
in der Entwicklung der Seitenzehen. Die eine dieser Linien 
zeichnet sich dadurch aus, daB die bis dahin SHindig verklei
nerten Seitenzehen wieder an Groee zunehmen, wiihren<1 die 
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andere Linie den Verkleinerungsvorgang an den Seitenzehen 
fortsetzt. 

Die erste Linie mit cler VergroBerung der Seitenzehen fiihrt 
iiber das Zwischenstadium Miohippus intermedius zu der Gat
tung Kalobatippus. Diese bis zu einem gewissen Grade riick
laufige Entwicklung bei Kalobatippus erklart sich offenbar 
daraus, daB diese Tiere sich in den wieder iippiger werden
den Wald zuriickzogen, und es gilt heute aIs sic her, daB nach 
Hunderttausenden von J ahren langsamer Weiterentwicklung 

Abb. 54. Das Bild der Erde im mittleren und oberen Miozan. 
Nach Matthew, 1908. 

und sich fortsetzender Anpassung an den weich en Wald
boden und das hier weichere Futter erneut eine Gruppe sich 
abzweigte, die, iiber das Land der BeringstraBe wandernd, 
in Asien eindrang und auch nach Europa gelangte. Dieser 
Zweig, der in Europa schon 1738 gefunden wurde, den 
Namen Anchiterium erhielt und bald auch als Pferdeahne er
kannt wurde, galt vor Bekanntsein der umfangreichen ameri
kanischen Funde fossiler Pferde als ein Abkommling jener 
eozanen europaischen Pferdefamilie, die, wie wir gesehen 
haben, Anfang des Oligozans ausstarb. Erst die neueren Kno-
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chenfunde haben es zur GewiBheit gemacht, daB Anchiterium 
ein Zweig der miozanen amerikanischen PferdefamiIie ist. 

Das Anchiterium, das sich durch seine kurzeren Beine und 
seinen kurzeren Kopf von dem noch immer schlankgliedrigen, 
wenn auch kurzzehigen Kalobatippus unterschied, hat in 
Europa nur bis zum oberen Miozan gelebt, dann ist es aus
gestorben. 

In Nordamerika dagegen ging die Entwicklung weiter. In 
dem sog. Hyohippus zeigt sich hier eine vom Kalobatippus 

Abb. 55. Hyohippus osbornianus, ein 3jahriges Waldpferd des oberen Mio
zans von Colorado, USA. Bildliche Rekonstruktion dieses Tieres in seiner 

Umgebung. Nach Osborn. 

etwas abweichende Waldform. Auch dieses Tier bewahrt in 
Anpassung an die weiche Waldnahrung die Kurzkronigkeit 
der Backzahne, zeigt dagegen weiter verlangerte Seitenzehen. 
Abb.55 stellt eine Art dieses Waldpferdtypus, Hyohippus 
osborneanus, dar, das urn die MiUe des Miozans, im heutigen 
Kolorado, gelebt hat. Eine nach Asien vorgedrungene Art ist 
der nach dem fruher Munchener Palaontologen Zittel be
nannte Hyohippus zitteli. 

Auch der nordamerikanische Hyohippusstamm zeigt uber 
die Anfange des Pliozans keine Fortsetzung. Den letzten Aus
laufer bildete ein als Archiiohippus bezeichneter Stamm. 



In del' gleichen Zeit, als sich iiber Miohippus intermedius 
del' Zweig del' Waldpferde yom Pferdestamm lOste, blieb 
ein anderer Ast der von Miohippus angenommenen Lebens
weise auf del' Steppe treu. Die erste Stufe der Weiterentwick
lung in diesel' Richtung stellt die Gattung Parahippus dar, 
von del' man nicht weniger als 18 Arten verschiedener ,GroBe 
hat identifizieren konnen. An den Backzahnen zeigt steh bei 
Parahippus insofern ein Fortschritt gegeniiber Miohippus, als 
ganz im Gegensatz zu del' Gruppe del' Waldpferde die Kronen 
del' Backzahne verlangert sind; an den GliedmaBen beruht 
der Fortschritt auf del' weitergetriebenen GroBenzunahme 
des 3. Strahls, wahrend die Seitenzehen sich weiter zuriick
gebildet haben. In Anbetracht der zunehmend mahlenden 
Kaubetatigung kommt es noch zu starkeren Ahnutzungen der 
iiber die Kauflache vorragenden schmelziiberzogenen Hocker. 

Wie bei Parahippus die ersten ausgepragteren Andeutungen 
fiir die Entstehung des langkronigen saulenformigen Backen
zahns zu finden sind, so lassen andererseits auch die Schneide
zabne wenigstens zum Teil erkennen, daB die Form des ein
fachen schneidenden Zahnes, wie er beim Menschen und 
vielen anderen Saugetieren sich heute noch findet und wie er 
bis hinauf zum Parahippus auch bei den Pferdevorfahren vor
kam, in del' weiteren Entwioklung verlassen werden soll. Denn 
an den oberen Schneidezahnen kann man auf den Kauflachen 
schon wohlentwickelte seichte Gruben wahrnehmen (Ahb. 45); 
an den unteren Schneidezahnen sind allerdings erst deren An
deutungen erkennbar. 

Gegen das mittlere Miozan zu zeigt die GliedmaBenspitze 
und die Zahnausstattung der ausgegrabenen Pferdevorfahren 
gegeniiber dem Parahippus so bedeutende Fortschritte, daB 
man nunmehr eine neue Gattung glaubt annehmen zu miissen. 
Sie ist unter dem Namen Merychippus bekannt. Besonders in 
die Augen fallend ist der Fortschritt, den Merychippus an den 
Backzahnen zeigt. Die Notwendigkeit, das immer hartstenge
liger werdende Gras der nordamerikanischen Steppe aus
giebig zu zermahlen, urn es als Nahrstoff verwenden zu kon
nen, hat in Hunderttausenden von Jahren und durch zahllose 
Generationen bei Merychippus schon eine betrachtliche Lange 
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del' Baekzahnkronen entstehen lassen (Abb.44 und 56). Mit 
Meryehippus ist also bezuglieh der Verlangerung der Baek
zahne del' erste groBere Schritt getan, der in weiterer Fort
setzung dieser Entwicklungsrichtung zu den langen Baekzah
nen unserer heutigen Pferdeformen fuhrt. Neben dieser Baek
zahnverlangerung kennzeiehnet Meryehippus eine weitere Ver
sehmaehtigung und Verkurzung der Nebenzehen. Das Hufbein 
des 2. und L~. S trahles reich t jetzt nur noeh his, etwa zur Hohe des 
oberen Endes des Kronenheins des 3. Strahles an der Glied-

a 

Abb. 56. Kauflachenbild einer Oberkieferbackzahnreihe. 
a) Von Merychippus sejunctus (jugendliches Exemplar, da 6. Backzahn noch 
nicht in Abnutzung begriffen). b) Hipparion lenticulare (ebenfaUs jugendliches 
Exemplar). Nach Loomis. Bei Hipparion ist der Innenpfeiler abgegliedert. 

maBe herunter, so daB anzunehmen ist, daB die heiden Ne
benzehen hei ruhiger Bewegung schon gar nicht mehr den 
Erdboden herohrt hahen. 

Aus den zahlreichen Merychippusvarietaten gehen im weite
ren neben einem sich fortsetzenden Meryehippusstamm 3 neue 
Equidenarten hervor, namlich Hipparion, Protohippus und 
Pliohippus. Allen gemeinsam ist eine weitere Verlangerung 
del' Backzahnkronen. Auf der anderen Seite zeigen sie in del' 
Fiiltelung des Sehmelzmantels der Backzahne ihre wesentlieh
sten Unterseheidungsmerkmale. Hipparion z. B. zeigt als be
sonderes Kennzeichen eine weitgehende Abfaltung des zungen
seitigen Schmelzpfeilers, des Innenpfeilers, vom ubrigen Zahn
korper (Abh.56). Pliohippus hat besonders groBe Marken 
und eine weniger ausgepriigte Faltelung des Dentinmantels. 
Bei Protohippus endlich zeigt sich eine groBe "~hnlichkeit 
mit Pliohippus, doch sind die beiden Marken etwas kleiner. 
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Abb. 57. Merychippus sejunctus aus dem mittleren Miozan von Colorado, 
USA. Skelett und bildliche Rekonstruktion. Nach Loomis. 

Zu diesen Zahnmerkmalen kommt bei allen 3 Arten eine wei
tere Verkiirzung der Seitenzehen. 

Nach einem vorliegenden vollstandigen Skelettfund einer 
Merychippusart (Merychippus sejunctus, Abb.57) weiB man, 
daB diese Tiere eine Sehulterhohe von etwa 95 em, also un
gefiihr die GroBe eines klein en Ponys besessen haben. Es be-
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Abb. 58. Hipparion whitneyi, ein Steppenequide des oberen Miozans von 
Nordamerika. Skelett und bildliche Rekonstruktion dieses Tieres in se in er 

Umgebung. Nach Os born. 

steht die begriindete Vermutung, daB Merychippus sejunctus 
der entwicklungsmaBige Vorlaufer von Protohippus gewesen 
ist, einer Gruppe, die, wie die Funde lehren, offenbar nur 
verhaltnismaBig kurze Zeit lebte und schon im niederen Plio
zan erlosch. 
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Der eigentliche Merychippusstamm lebte noch fort bis ins 
spatere Miozan, ausgebreitet so ziemlich iiber ganz Nord
amerika. Die letzten Reste dieser Art haben sich offenbar 
noch his in das untere Pliozan gehalten. Dann aher ging ihnen 
scheinhar, wie auch Protohippus, die Kraft der korperlichen 
Anpassung aus, und von den 4 Arten sind es nur die Plio
hippuslinie und die Hipparionlinie, die sieh nach den Kno
chenfunden noch weiter verfolgen lassen. 

An Pliohippus ist hesonders die starke Tendenz zur Ver
schmachtigung der Seitenstrahlen (2 und 4) bemerkenswert. 
Die Reduktion fiihrt bei einzelnen Arten sogar zu einem voll
standigen Verschwinden der Zehenglieder. 

Die auBerordentlich artenreiche Hippariongruppe hat lange 
Zeit groBe Teile nicht nur von Nordamerika, sondem auch 
von Asien, Afrika und Europa bevolkert. 

Eine hesonders hekannte amerikanische Hipparionart ist 
Hipparion whitneyi, von der ein vollstandiges Skelett vorhan
den ist (Abh.58). Diese Art zeigt sich erstaunlich schlank 
und zierlich, vergleichbar mit einer Antilope, der sie auch 
sieher in seiner Fluchtigkeit ahnlich gewesen ist. Damit 
offenbart sie sich als eine der Prarie, auch einer durren Prarie 
besonders angepaBte Form. 

g) Die Equiden des Pliozans. 

Das Pliozan ist der letzte, auf etwa 6 000 000 Jahre Dauer 
anzunehmende Abschnitt der Tertiarzeit. In ihm vollzogen 
sich an unserer Erdoberflache recht bedeutende, ihr in we
sentlichen Punkten schon das heutige Gesicht gehende Ver
anderungen. Ahnlich wie sich in Amerika wahrend dieser Zeit 
die groBen Gebirge, insbesondere das machtige Felsengebirge, 
ausfaIteten, so fand in Europa die Aushildung der Alpen und 
Karpaten his annahernd zur heutigen Gestalt statt. Das Meer 
109 sich weiter zuruck, lieB aber noch eine Landverbindung 
zwischen GroBbritannien und dem europaischen Festland 
bestehen. Es blieb femer noeh der groBte Teil des heutigen 
Italien yom Meere bedeckt. Eine breite Landbriicke von Klein
asien nach dem Balkan bestand noch, und an der BeringstraBe 
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war noch die aus dem Miozan bekannte Landverbindung zwi
schen Nordamerika und Asien vorhanden (Abb.59). Bemer
kenswert ist weiter, daB sich im Pliozan auch die Landver
bindung zwischen Nord- und Siidamerika in Mittelamerika 
wiederhergestellt hat. 

Das die gauze Tertiarzeit auszeichnende warme Klima, wo
durch das Bliihen der ganzen Saugetierwelt so sehr begiinstigt 
wurde, besteht auch im Pliozan zunachst noch weiter. Erst 
gegen Ende dieser Periode wird es unter clem EinfluB der 
herannahenden quartiiren Eiszeiten kalter, und dadurch wird 

, , 
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Abb. 59. Das Bild der Erde im mittleren und oberen Plio zan. 
Nach Matthew, 1908. 

natiirlich sowohl in Europa und Asien wie in Nordamerika 
die Saugetierfauna nieht unbetrachtlieh beeinfluBt. 

Was die Equiden anlangt, so sind die aus dem Mioziin in 
das Plioziin sich fortsetzenden Formen, wie wir gehort haben, 
Protohippus, Pliohippus und Hipparion. Protohippus ist nur 
der letzte Auslaufer einer bis zur Mitte des Plioziin ausster
benden Linie. Pliohippus und Hipparion dagegen entwickeln 
sich weiter. Und zwar Pliohippus zunachst aussehliemich in 
Amerika, Hipparion dagegen auch in Asien und Europa. 

Hipparion zeigt nach den Knoehenfunden zunaehst offen
bar nieht weiter die Tendenz zur Riiekbildung der Seitenzehen. 
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Dabei mag auch eine Rolle spielen, daB die meisten der ame
rikanischen Arten dieser Gattung sich wieder an den Wald 
und seinen weicheren Grund gewohnten. 

Die europaischen Formen von Hipparion zeichnen sich aIle 
durch eine bemerkenswerte Kleinheit aus. Diese Tiere haben 
in der Pliozanzeit ein ungeheures Verbreitungsgebiet bewohnt. 
Von der Ostkuste Asiens - auch auf den japanischen Inseln, 
wie auf manchen der ostindischen Inseln hat man ihre Kno
chen gefunden - erstreckte es sich in hreitem Streifen durch 
den siidlichen Teil von Asien iiber Hinterindien und Vorder
indien hinweg his nach Europa, des sen ganzer siidlicher Teil 
- mit Ausnahme von GroBbritannien, Jiitland und Skandina
vien -- bis herunter nach Spanien davon eingenommen war. 
Auch Nordarabien bevolkerten diese Tiere, und auch in Nord
afrika drangen sie ein. Eine auBerordentlich ergiebige Fund
stli.tte sind die Tonlager von Pikermi in Griechenland. Das hier 
gefundene plioziine Hipparionmaterial hat die Grundlage zahl
reicher F orschungen und Rekonstruktionen gebildet. 

Und was ist nun aus dieser ganzen eurasisch-afrikanischen 
Hipparionfauna geworden? - Dariiber herrscht noch nicht 
restlose Klarheit. Lange Zeit glaubte man, daB das Hipparion 
in dies em Gebiet ausgestorhen sei. Demgegeniiber wollen 
andere Forscher alle heute lebenden Equidenarten von Hip
parion ableiten. Ein neuerer Deutungsversuch will aber von 
den heute lebenden Equiden lediglich den Zebras, den Eseln 
und Halbeseln eine Herkunft vom Hipparion zuerkennen, 
unserem Hauspferd aber, wie auch dem asiatischen und dem 
friiheren europaischen Wildpferd, eine Abkunft aus einem 
anderen Stamm, namlich einem Zweig yom Pliohippus, zu
schreiben. 

Wir haben Pliohippus im unteren Pliozan in Nordamerika 
verlassen. Ihm wenden wir uns jetzt wieder zu. Wir erinnem 
uns daran, daB dieses Tier durch eine starke Verschmachti
gung der Seitenzehen ausgezeichnet war. Bis gegen das Ende 
des mittleren Pliozans ist diese Verschmachtigung nun schon 
so weit fortgeschritten, daB von den Zehengliedern des 2. und 
4. Strahls schon fast nichts mehr ubrig ist. Abb. 60 zeigt die 
Handknochen V1Qn Pliohippus lullianus, einer Art aus Siid-



dakota. An diesen Knoehen fiillt 
aueh eine groBe Sehlankheit 
auf. Wir werden uns wohl die
ses Tier als eines der bei alIer 
GroBe zierliehsten und fluehtig
sten Tiere del' damaligen nol'd
amerikanisehen Pl'iirie vorstelIen 
mussen. 

Den Dbergang zu del' Form, 
die unser heutiges Pfel'd dar
stellt, bildet nun offenbar noeh 
eine weitere, erst in neue reI' 
Zeit gefundene Form, die als 
Plesippus bez·eiehnet wil'd. Die
ses Pfel'd, das aus Texas stammt, 
stellt naeh del' Ansieht seiner 
Entdeeker nieht nul' hinsieht
lieh seiner GliedmaBenformen, 
sondern aueh hinsichtlich der 
Form und des Aufbaues der 
Baekzahne das bisher fehlende 
Zwisehenglied dar Izwisehen den 
pliozanen Pferdevorfahl'en und 
del' in Italien ausgegrabenen 
iiltesten europiiisehen fossilen 
wirkliehen Pferdeart, dem Equus 
stenonis. 

Wie aber konnte aus dem 
nordamerikanisehen Plesippus 
unser europiiisches Pferd (bzw. 
Equus stenonis) werden? In
dem die Zeit vorruekt und das 
Plioz.iin sieh zum Ende neigt, 
andert sieh das Klima auf un-
serer nordliehen Erdhiilfte be-

a b 

Abb. 60. Rechter VorderfuB von 
Pliohippuslullianus. Nach Troxell. 

a) Seiten. und b) Riickansicht. 

deutend. Es wird langsam kiilter, und langsam beginnt sieh 
von Norden her das Eis uber das Festland zu schieben, das 
damit die Tiere zwingt, ihm auszuweichen. Ganz ahnlich wie 



Europa hat auch Nordamerika seine Eiszeiten gehabt, die 
den wesentlichen Teil des Quarta.rs einnehmen. Und es wird 
sogar angenommen, daB in Amerika die Ausbreitung des 
Eises nach Sliden schon frliher erfolgte aIs in Europa. Wie 
soIl man sich nun abel' vorstellen, daB dem Pie sip pus stamm 
angehorige Pferdlinge noch nach Asien entweichen konnten, 
wenn doeh offenbar das Eis gleich zu Anfang die groBe 
Landbrlicke an del' BeringstraBe bedeckte? - Nun, wir wissen 
auch, daB das Eis nieht in breiter Front von Norden kam. 
Das Eis drang gewissermaBen von Nordosten VOl' und lieB 
den Weg libel' das Land del' BeringstraBe zuniichst noch frei. 
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Abb. 61. Die Schmelzfaltung an den Oberkieferbackzahnen 
pliozaner Equiden. Nach Loomis. 

a) Kauflache des 3. Oberkieferbackzahns von Pliohippus leidyanus. b) Kau
flache des 3. Oberkieferbackzahns von Plesippus proversus. c) Kauflache 
des 3. Oberkieferbackzahns von Equus stenoni. d) Kauflache des 3. Ober-

kieferbackzahns von Hipparion gracile. 

Das vordringende Eis kann damit selbeI' durch die Art des 
Vordringens del' AniaB gewesen sein, daB nur ein Teil des 
nordamerikanischen Tierbestandes nach Sliden auswich, del' 
andere Teil abel', namlich del' im Westen und besonders im 
Nordwesten von Nordamerika hausende, libel' das Land del' 
BeringstraBe nach Asien und Europa abgedrangt wurde. 

Bei ihrem Weg nach Sliden gelangt nun die amerikanische 
Pferdegruppe auch erstmalig libel' den Isthmus von Panama 
nach Slidamerika. Ein Teil del' Weiterentwicklung del' ameri
kanischen Equiden vollzieht sich also jetzt auf diesem Erd
teil. 

h) Die Equiden des Quartiirs. 

Mit dem Quartiir beginnt jene letzte, schiitzungsweise auf 
1000000 Jahre zu veranschlagende Periode, zu der auch 
unsere geschichtliche Gegenwart gehort. Was Wunder, daB 

126 



wIr, Je we iter wir uns der Gegenwart nahern, auch immer 
mehr mit den Zeugnisscn dcs Vorhandenseins zunachst pri
mitiver, spater hoherer Menschentypen in Beriihrung kom
men. Auf dem amerikanischen Kontinent sind allerdings diese 
Zeugnisse aus dem ersten Teil des Quartars, dem Diluvium, 
verhaltnismaBig sparlich. Unser europaischer Erdteil bietet 
uns in dieser Hinsicht sehr yiel mehr, und wir erkennen cleut
lich, daB es unsere indogermanischen Vorfahren waren, die 
unter den vielen, parallel sich entwickelnden Menschengruppen 
der Erde zuerst eincn hohen Stand yon Intelligenz und Gc
sittung erreichten, so daB sie schon mit groBen Schiffen 
die Mcere befuhren, als andere sich noch im Stadium der 
Steinzeit befanden. 

Immerhin wollen wir zunachst noch auf dem amerikani
schen Kontinent bleiben, urn die Entwicklung des amerikani
schen Pferdestammes bis zu seinem Ende zu verfolgen. 

Fiinfmal vergroBerte sich, wie in Europa, so auch in Nord
amerika, die Eisbedeckung, und fiinfmal zog sich das Eis 
wieder zuriick. Tausende yon .Tahren sind es, die jeweils das 
Vordringen (Glazialperioden) und Zuriickweichen (Intergla
zialperioden) gedauert hat, und damit handelt es sich auch 
hierbei um Zeitraume, die in unsere landlaufigen Zeitbegriffe, 
deren Grundlagen menschliche Generationen oder bestenfalls 
Jahrhunderte bilden, nicht hineinpassen. 

\Vas ist selbst gegeniiber diesen Zeitraumen der ZeitrauIl1, 
in dem wir auf Grund sicherer Zeichen die geschichtliche und 
yorgesehichtliche Ent\vicklung des europaischen Menschen 
verfolgen konnen. Etwa 2000 Jahre v. Chr. lernten diese Men
schen, nachdem sie bis dahin lediglich der Steinwaffen sich 
bedient hatten, erstmalig Metall zu bearbeiten. Rund 4000 

Jahre sind also seit Beginn del' Bronzezeit erst vergangen. 
Del' Abstand abel' zwischen del' I. Glazialperiode, die wir etwa 
vor 1 Million Jahren annehmen konnen, und del' I. Inter
glazialperiode betrug schatzungsweise 50000 Jahre. Aber
mals etwa 150000 Jahre spateI' begann die 2. Glazialperiode, 
die erst wieder 250000 Jahre spateI', d. h. VOl' 550000 Jah
ren, von der nachsten Interglazialperiode abgelOst wurcle. 
Und so geht es weiter. Die 3. Glazialperiode kann VOl' etwa 
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350000 Jahren angenommen werden, die 4. vor 250000 
Jahren und eine letzte 5. noch vor 75000 Jahren. 

Als aber die I. Glazialperiode sich in Nordamerika bemerk
bar machte, zu einem Zeitpunkt also, der etwa 250mal so 
weit zuriickliegt als der Beginn der Bronzezeit, hatle der iiber 
Plesippus verfolgte Pferdestamm in bezug auf die Ausbildung 
seiner GliedmaBenenden sowie in bezug auf die Lange seiner 
Backzahne und deren Schmelzfaltung schon fast den Zustand 
erreicht, den wir heute noch bei unserem Pferde wahrnehmen. 

Abb. 62. Equus scotti, ein einzehiger Equide des unteren Diluviums aus 
Texas, USA. Rekonstruktionsbild. Nach Osborn. 

Die Zehenglieder des 2. und 3. Strahles waren in zwischen voll
kommen verschwunden, und wir miissen deshalb diese Tiere 
jetzt der Gattung Equus zurechnen. Und nicht nur der nach 
Asien abgedrangte Teil des Plesippusstammes brachte die 
Form Equus hervor. In Nordamerika geschah das gleiche. 

Eine der am besten bekannten diluvialen nordamerikani
schen Equusformen ist Equus scotti (Abb. 62). Diese Pferde
typen des amerikanischen Diluviums wiesen eine unseren heu
tigen Pferden durchaus gleichkommende GroBe auf. 

Es muB sogar nach den Funden fossiler Pferdezahne im 
Diluvium Nordamerikas auch Pferde gegeben haben, die an 
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GroBe die groBten unserer heutigen Pferde noch iibertrafen. 
Eine solche Art ist unter dem Namen Equus giganteus in die 
Literatur eingegangen. 

Was nun die Wanderung von Pferden nach Siidamerika 
anlangt, so glaubt man zwei solche Migrationswellen erkennen 
zu k6nnen. Eine erste Auswanderung nach Siidamerika muB, 
nachdem urn die Mitte des Plioz8ns die Landverbindung wie
derhergestellt worden war, schon im Pliozan stattgefunden 
haben und Tiere umfaBt haben, die noch zur Gattung Plio
hippus gehOrten. 

Diese Tiere mach ten in Siidamerika eine merkwiirdige Ver
anderung durch. Mit der Reduktion der Seitenstrahlen, die bis 

Abb. 63. Schadel von Hippidium neogeum, einem kurzbeinigen Equiden 
Siidamerikas. N ach L 0 0 m i s. 

zum Diluvium den gleichen Grad erreichte wie bei den nord
amerikanischen Equusarten, spielte sich noch zweierlei ab: 
Einmal eine Verkiirzlmg der GliedmaBen, zum anderen aber 
eine Verlangerung und Verschmalerung des Kopfes, die mit 
einem Tieferwerden des Einschnittes zwischen Oberkiefer
bein und Nasenbein verbunden war (Abb.63). Dieses kurz
beinige, sonst aber in den AusmaBen mit einem jetzigen Pferd 
iibereinstimmende Tier, Hippidium genannt, bliihte in Siid
amerika lange Zeit, ohne jedoch irgendwelche Entwicklungs
fortschritte zu machen. Diese Hippidiumformen sind nur 
nachweisbar bis zur Mitte des Diluviums. Dann starben sie 
aus, und eine zweite Einwanderungswelle von wirklichen 
Equustypen aus Nordamerika ersetzte sie. Diese waren, wie 
die nordamerikanischen Pferde, in einzelne Arten aufgeteilt 
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mit jedoch wenig in die Augen springenden Unterscheidungs
merkmalen. Sie hielten sich nicht lange. Gegen Ende des Di
luviums, als auf dem amerikanischen Kontinent primitive 
Menschen schon anfingen ein Zeitalter des Menschen herauf
zufiihren, starben ebenso wie in Nordamerika die Pferde voll
kommen aus. 

Eine Riickwanderung von Pferden von Asien her konnte 
nicht mehr stattfinden oder hat jedenfalls nicht stattgefun
den, und so kam es, daB der Europaer, als er iiber den Atlan
tischen Ozean kommend fiir uns moderne Menschen Amerika 
neu entdeckte, unter dem Tierbestand dieses Landes das 
Pferd nicht vorfand. Die ersten Pferde, die er mit dem Schiff 
hiniiberbrachte, wurden "on den amerikanischen Ureinwoh
nern als Fabelwesen angestaunt. Es hat aber nicht lange ge
dauert, daB del' amerikanische Kontinent, del' mit seinen rie
sigen Grasflachen einen idealen Aufenthalt fiir wilde Pferde 
bildet, ein neues Geschlecht von wild lebenden Pferden be
herbergte. Es handelt sich abel' jetzt urn gezahmte Pferde, die, 
in Freiheit gelangt, alsbald wieder verwilderten. 

Schon wahrend del' Eroberung Mexikos durch Cortez (von 
15 I 9 ab) gelang es einigen der von Spanien heriibergebrach
ten Pferde zu entkommen. Und diese Tiere gingen nicht 
unter, sondern vermehrten sich im Gegenteil auf den weiten 
Ebenen der westlichen Halfte "on Nordamerika bedeutend, 
so daB, als nach dem amerikanischen Biirgerkrieg die Siedler 
immer mehr in dies en bisher noch unerschlossenen Teil des 
Landes vordrangen, sie ihn mit Tausenden von wilden Pferden 
bevolkert fanden. 

In Siidamerika ging es ahnlich. Die ersten von Spanien 
kommenden Siedler lieBen sich in der Gegend des heutigen 
Buenos Aires nieder. Sie brachten auBer Rindern auch Pferde 
mit. Nach einem Jahr ungestorter Arbeit erfolgte eines Tages 
ein Angriff einer Dbermacht von Indianern, vor denen die 
Europaer, ihr gesamtes Hab und Gut und damit auch ihre 
Tiere zuriicklassend, iiber den La Plata zuriickweichen muB
ten. Als sie nach Wochen zuriickkehren konnten, waren die 
zuriickgelassenen zwanzig Pferde und die in etwa gleicher Zahl 
vorhanden gewesenen Rinder verschwunden. Sie entkamen in 
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die Pampas, wo sie den Grundstock einer bald nach Tausen
den zahlenden Fauna von wilden Pferden und Rindern bilde
ten, die erst spiiter zunehmend wieder eingefangen und in die 
aufbliihende Tierzucht eingefiigt wurden. 

Wir kehren zuriick zum Beginn des Diluviums und folgen 
dem Entwicklungsgang des schon gegen Ende des Plioziins 
nach Asien abgewanderten Stammes von Equiden, die dem 
Plesippusstamm angehOrten. Die Weiterentwicklung nahm 
hier beziiglich der weiteren Reduktion der Seitenstrahlen und 

Abb.64. Schweres quartares europaisches Wildpferd von kaltblutartigem Aus
sehen. Steinzeitliche U mrifizeichnung aus La Pasiega, Spanien. N ach An ton ius. 

der Verkomplizierung der Schmelzfalten der Backziihne durch
aus den gleichen Weg wie in Amerika. Und schon gegen Ende 
des Plioziins finden wir in Europa ein Tier mit griffelbein
formigen Mittelhand- bzw. MittelfuBknochen als einzigen Dber
resten des 2. und 4. Strahles, Equus stenonis, dessen erste 
Funde in Italien gemacht worden sind. Man kann von diesem 
Tier schon frfih eine leichtere kleinere sowie eine schwerere 
groBere Art unterscheiden. Und eine leichtere und eine 
schwere Wildpferdart ist es auch, die durch das gauze Dilu
vium hindurch uns immer wieder Zeugnisse ihres Vorhanden
seins hinterlassen haben, sei es in Knochenresten, sei es aber 
auch in primitiven Zeichnungen und Plastiken der europii
ischen Steinzeitmenschen (Abb.64, 65, 66). 

9· 131 



Wir miissen, um zu verstehen, wie die Wissenschaft diese 
hildlichen Zeugnisse des Vorhandenseins von Pferden zeitlich 
einordnet, uns kurz auch etwas mit den kulturellen Entwick
lungsstufen des Menschen befassen. 

Dher die Urgeschichte des Menschen wissen wir noch recht 
wenig. Wann seine Vorfahren anfingen, sich aus der vierfiiBi
gen Korperhaltung zu erhehen und den Rumpf mehr und mehr 
aufrecht zu tragen, wissen wir nicht. Wann sie es lernten, roh 
aufgelesene Steine als Waffen und Wurfgeschosse zu henutzen, 

Abb. 65. Leichtes quartlires europliisches Wildpferd vom Typ des heutigen 
Przewalski.Wildpferdes. Steinzeitliche UmriBzeichnung aus der Hiihle von 

Combarilles, Frankreich. 

um sich ihrer Feinde zu erwehren oder um sich Beute zu er
jagen, ist uns ehenfalls unhekannt. Ehenso fehlen uns aIle 
Vorstellungen iiber den Zeitpunkt, wann sie die Moglichkeit 
entdeckten, aus den Steinen Feuer zu schlagen, und dann 
lernten, dieses Feuer zu ihrem Nutzen zu verwenden. Sicher 
aber haben die Vorfahren des europaischen Menschen diese 
Vorstufen Hingst iiberwunden gehabt, als mit dem Riick
gang des Klimas und mit der Zunahme der Eisbedeckung 
des nordlichen Teiles von Europa sowie der Gebirge das Quar
tar begann. 

Mit dem Quartiir, das wir ja im ganzen auch als das Zeit
alter des Menschen bezeichnen, heginnt als eine erste Kultur
stufe die Altsteinzeit, d. h. jene Periode, in der der Mensch 
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sich irgendwie bearbeiteter Steinwerkzeuge bediente. Diese 
waren zunachst sehr primitiv und n'Ur ganz roh zugehauene, 
als Waffe in die Hand zu nehmende Faustkeile. In der uber 
die Jahrtausende gehenden Entwicklung aber wurden die 
Steinwerkzeuge besser. Der Mensch lernte, die Steine gegen
einander zu schleifen und schlieBlich auch mit groBer Ge
duld Locher fur die Anbringung hOlzerner Stiele hineinzu
bohren. 

Feste Wohnsitze hatten jene einfachen Menschen zu Beginn 
des Quartars noch nicht, sondern, in der freien Natur hau-

Abb. 66. Wildpferdkopf vom Typ des ausgestorbenen europaischen Tarpans. 
JungpaHi.olithische Elfenbeinschnitzerei aus Mas d 'Azil , Frankreich. 

send, zogen sie in groBeren oder kleineren Gruppen durch 
Wald und Steppe, soweit das von Norden bis in die Quell
gebiete von Elbe, Oder und Weichsel reichende und das die 
Alpen bis an deren FuB bedeckende Eis das Land frei lieB. 
Erst als man sich daran gewohnte, Rohien als schutzende 
Aufenthaltsorle fur langere Zeit zu wahlen, wurde ein erster 
kleiner Schritt zur SeBhaftigkeit getan. Von einem eigent
lichen SeBhaftwerden mit Errichtung einfacher Hauser kann 
man jedoch erst sehr viel spater sprechen. 

Nach den gefundenen Kulturrcsten und nach deren Fund
orten unterscheiden wir eine Reihe von Kuiturstufen, die 
wir in das Altpalaolithikum und Jungpalaolithikum trennen. 
Beide Abschnitte zusammen bi/den die Altsteinzeit. Zum 
Altpalaolithikum gehorl: 
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I. Die Chelleenzeit (nach Chelles, Dep. Seine-et-Marne), die in 
die Periode der ersten Zwischeneiszeit, also etwa 950 000 Jahre 
vor unserer Zeit gehort. 

2. Die AcheuIeenzeit (S.-Acheul bei Amiens), die in die 
vorletzte Zwischeneiszeit, also in eine Zeit vor 300 000 J ah
ren geMrt. Zu dieser Zeit ist der Hohlenaufenthalt der Men
schen schon verbreitet. 

3. Die Mousterienzeit (nach Le Moustier, Dep. Dordogne), 
die letzte Stufe des AItpalaolithikums, die wir in die letzte 
Zwischeneiszeit, also in eine Zeit vor 175000 Jahren rech
nen. Die noch in Hohlen lebenden Menschen kannten bereits 
die Totenbestattung, ihre Art geMrt zur Rasse der Neander
taler. 

Das Jungpalaolithikum umschlieBt die folgenden Stufen: 
I. Die Aurignacienzeit (nach der Hohle Aurignac, Dep. 

Haute-Garonne), hier findet man die ersten Zeugnisse darstel
lender Kunst an den Wanden der Hohlen oder auch in Form 
von Plastiken. Die hierzu gehorigen Menschen, die der sog. 
Cromagnon-Rasse angehoren, lebten bereits teilweise in Frei
landsiedlungen. Die Kulturen fallen in die Zeit der letzten 
Eiszeit, d. h. vor 75000 Jahren. 

2. Die Solutreenzeit (nach Solutre, Dep. Saone-et-Loire), 
die bereits sorgfaltig bearbeitete Steingerate aufweist. Es 
handelt sich hier urn eine KuIturstufe aus der zweiten Halfte 
der letzten Eiszeit, urn eine Zeit vor etwa 50 000 J ahren. 

3. Die Magdalenienzeit (nach der Hoble La Madeleine bei 
Les Eyzies, Dep. Dordogne), die wir gegen Ende der letzten 
Eiszeit anzunehmen haben. 

Hiernach folgt die Jungsteinzeit, das Neolithikum, aus der 
auch in Deutschland, namentlich auch in Norddeutschland, 
Zeugnisse erhaIten sind. Wahrend dieser Periode, die wir von 
6000-2000 v. Chr., also his zum Beginn der Bronzezeit rech
nen, war der Mensch schon seBhaft. Weherei, Topferei und 
der Ackerhau und natiirlich auch noch die Jagd waren seine 
Tatigkeiten, und auch Haustiere hatte er schon in seinen 
Hausstand aufgenommen. Unter ihnen fehIte allerdings einst
weilen noch das Pferd. Zu dieser Zeit hatten also unsere ger-
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manischen Vorfahren ihre Siedlungsplatze auf dem Boden 
unserer heutigen Heimat schon eingenommen. Und die von 
ihnen erreichte hohe Stufe der Intelligenz und Gesittung 
fiihrt, abgesehen von der Unruhe der sog. Volkerwanderungen 
iiber die Bronze- und Eisenzeit, in gerader Linie bis in das 
Leben unserer Tage. 

Die uns iiberkommenen Tierdarstellungen und damit auch 
die Darstellungen yon Pferden gehoren fast ausschlieBlich der 
zweiten Hiilfte del' Altsteinzeit, dem Jungpalaolithikum, all. 
Meist sind es eingeritzte Zeichnungen an den Wanden der 
Bohlen, die von den Jungpalaolithikern bewohnt waren. Ge
legentlich kommen jecIoch auch Schnitzereien aus Elfenbein 
VOl', das, von dell riesenhaften StoBziihnen des Mammuls 
herriihrenc1, damais in groBer Menge zur Verfiigung stand. 
Die groBe Zahl der Pferc1ezeichnungen neben denen des Mam
muts, des wollhaarigen ~ashorns und des Hohlenbaren zeigen 
zugleich an, in wie groBer Zahl damals dieses Tier unser 
Eumpa bis hinunter nach Spanien bevolkert haben muB uml 
ein wie begehrtes und interessantes .Tagdtier es dem Steinzeil
menschen war. 

In diesel' Hinsicht sind die niiheren Untersuchungen der 
Hohle von Solutre interessant, die ergeben haben, daB hier 
die Gebeine von nicht weniger ais 80-100000 \ViIdpferden 
angehauft waren, die offenbar den Bewohnern dieser Hohle 
ais Nahrung gedient haben. 

Die immer in den Bildern und Plastiken wiederkehrenden 
Pferdetypen sind ein schweres und ein Ieichtes Wildpferd 
(Abb.64 und 65). UncI die Knochenfunde Iehren, daB das 
schwere Wildpferd der Steinzeit, das offenbar ein Bewohner 
der \Vaider und der sumpfigell Nie<lerungen war, cine \Vicler
risthohe von etwa 1,80 m gehaht haben muB, wiihrencl clem 
leichten \ViIdpfercl, cinem Bewohncr des Steppen- und Gras
landes, eine solche yon 1,50 - I ,60 m zukam. Es hesteht nun 
die Annahme, daB das groBe quartare Wildpferd ais Urahne 
der westeuropiiischen und aipenliindischen Kaltblutschlage 
anzusehen ist. 

Noch etwas unsicher isl die Deutung des \Vesens des leich
ten quartiiren \Vildpferdes. Man glauhte hier zwei Typen er-
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kennen zu konnen, von denen der eine (Abb.65), besonders 
hinsichtlich der Lange des Kopfes, eine groBe Xhnlichkeit ge
habt haben soIl mit dem heutigen asiatischen Wildpferd, 
dem Przewalski-Pferd, wahrend man in dem anderen, das 
besonders nach einer aufgefundenen Elfenbeinschnitzerei 
(Abb.66) einen kurzen und edleren Kopf gehabt haben soIl, 
ein dem Tarpan ahnliches Tier sieht. Es herrscht die Mei
nung vor, daB in erster Linie das tarpanartige Wildpferd 
die Grundlage fiir die Zucht dereuropaischen und damit auch 
der deutschen Warmblutpferde abgegeben hat. 

i) Di e Dome stika ti on de s P ferde s. 

Wie wir iiber das Wildpferdmaterial, aus dem der Mensch 
das Hauspferd gewann, eine absolut sichere Auskunft nicht 
geben konnen, so wissen wir auch noch nichts Sicheres iiber 
den Zeitpunkt, von dem an die Domestikation des Pferdes 
einsetzt, und iiber den Ort, an welchem sie zuerst erfolgte. 

Sicher ist jedoch, daB das Pferd nicht das erste Haustier 
des Menschen war. Es war vielmehr der Hund, der sich als 
erster zu ihm gesellte bzw. den er bei sich aufnahm. Viel
leicht ist der Hund schon dem jungpalaolithischen Jager ein 
Jagdbegleiter gewesen, der ihm half, die zu erjagenden Tiere 
den Fallgruben zuzutreiben, deren sich die Steinzeitjager bei 
der Jagd groBer Tiere vielfach bedienten, urn hinterher dafiir 
eine Belohnung in Form eines entsprechenden Fleischstiickes 
zu erhaIten. Auch die ohnehin abfallenden Knochen werden 
eine gewisse Anziehungskraft auf wilde Hunde ausgeiibt ha
ben. An die menschliche Niederlassung gebunden war der 
Hund jedoch zu dieser Zeit noch nicht. Die Hausgemein
schaff zwischen Mensch und Hund beginnt erst in der jiinge
ren Steinzeit. Zu dieser Zeit begann der inzwischen seBhaft 
gewordene Mensch, offenbar durch das Beispiel des Hundes 
darauf hinge wiesen, daB Tiere ihm den Kampf urns Dasein 
wesentlich erleichtern k6nnen, auch andere Tiere in seinen 
Hausstand aufzunehmen, so Rind, Schaf und Schwein. 

Der Nutzen cler Tiere fur den beginnenden Ackerbau trat 
bald hervor. Und des sen Intensivierung mag dann ein weite-
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rer Schritt gewesen sein, der den Mensehen immer unabhan
giger machte von der unregelmaBigen Nahrungsquelle, die die 
Jagd darstellt. Bei der Feldarbeit mag es zunaehst das Fehlen 
einer den primitiven Pflug ziehenden Kraft gewesen sein, die 
der Ausdehnung des Nahrung spendenden Feldes entgegen
stand. Vielleieht waren es dann eines Tages an einer Stelle 
oder auch gleieh an mehrellen Stellen als Fohlen eingefangene 
und in der Hausgemeinsehaft aufgewaehsene Wildpferdc, 
die sieh als tiiehtige Helfer hei dieser Arheit erwiesen und da
mit AnlaB gahen zu einer sieh verhreitenden Domestikation 
wilder Pferde. Es ist, wie gesagt, nieht sieher, auf welehe 
Zeit die ersten Anfange einer solehen Domestikation zuriick
gehen. Mit Beginn der Bronzezeit, also um das Jahr 2000 

v. Chr., aher gehort das Pferd fast zum regelmaBigen Bestand 
eines jeden germanisehen GehOftes. Und aueh im iibrigen 
Europa und aueh in Agypten erseheint um diese Zeit das 
Pferd als Haustier. Jahrhundertelang war es dann lediglich 
Zugtier vor dem Pflug, vor dem Wagen und maneherorts 
auch vor dem Streitwagen. Seine Eignung als Reittier er
kannte man erst spater. Mit dieser neuen Verwendungs
moglichkeit stieg zugleich der Wert des Pferdes bedeutend. 
Grieehen und Romer schufen in Weiterfiihrung dieser Ent
wicklung aIsbald herittene Kriegerabteilungen, die Germanen 
kampften his in die Volkerwanderung in der Hauptsache noeh 
zu FuB. Erst spater machten sie, veranlaBt durch ihre Er
fahrungen mit der iiberlegenen romischen Reiterei, das Pferd 
aueh zum Gefahrten im Kampfe. 

Und wie sind nun aus diesen ersten domestizierten 'Wild
pferden unsere heutigen Pferderassen entstanden? Genau 
laBt sich dieser Umpragungsvorgang filr die einzelnen Rassen 
nieht verfolgen. Aber wir erinnern uns daran, daB ja die 
Rasse keine konstante und unveranderliehe Erscheinung isL 
sondern daB sie ihre Erscheinungsform andert in Anpas
sung an gewisse Lebensbedingungen und insbesondere infolge 
der von dem Ziichter betriebenen Zuchtwahl. Es bedarf keiner 
Erwahnung, daB die Gesamtheit dieser Ziichtungsfaktoren, 
die sich wissenschaftlich nieht im einzelnen erfassen lassen, 
den urspriinglichen Wildpferdtypus weitgehend umgestaltct 



hat, sowohl in seiner Gestalt, wie auch in seinen Leistungen 
und seinen sonstigen LebensauBerungen. 

Die Gesamtheit aller Erscheinungen, die sich im Laufe 
einer durch Generationen fortgesetzten Haltung unter der 
Obhut des Menschen ausgebildet haben, werden als "Domesti
kationszeichen" bezeichnet. 

Bei allen domestizierten Tieren spielen in dieser Hinsicht 
die an dem auBeren Erscheinungsbild stets in die Augen fal
lenden albino tisch en Hautbezirke eine besondere Rolle. Beim 
Pferde bilden, wie erwahnt, diese im HaarkIeid und in der 
Oberhaut weiBen Hautstellen die fiir die Identifizierung eines 
Pferdes so wichtigen weiBen Abzeichen. 

Zu den im Zuge der Domestikation auftretenden Ver
anderungen gehort ferner auch das veranderte Verhalten 
gegeniiber dem Menschen. Wahrend Wildpferde, wie Zah
mungsversuche an dem Przewalski-Wildpferd gelehrt haben, 
zeitlebens eine gewisse Scheu gegeniiber dem Menschen be
wahren, die nach einigen domestizierten Generationen selbst 
an den neugeborenen Fohlen noch wahrgenommen werden 
kann, ist das Hauspferd von Geburt an auf die leitende Hand 
des Menschen eingestellt, und namentIich die jungen FohIen 
haben alle Scheu ihm gegeniiber verloren. 

Ein weiteres wichtiges Domestikationsmerkmal betrifft die 
GesehIeehtssphiire sowohl des mannIichen wie des weibIiehen 
Tieres. Sie bringt beim Hengst eine stark ere Ausbildung der 
Hoden und der sekundaren Geschleehtsmerkmale mit sieh, 
bei der Stute ein regelmaBig periodenweises Auftreten der 
Brunst. 

Es muB nun in Verbindung mit der Domestikation noeh 
kurz von den mit Hilfe des Pferdes gezogenen Bastarden die 
Rede sein. Das Vorhandensein der beiden Equiden Pferd und 
Esel im Haustierbestande des Mensehen hat seit dem ge
schiehtliehen AItertum, namentlieh in den Landern, wo da
mals beide Tiere vorkamen, AnIaB dazu gegeben, diese Tiere 
zu kreuzen. Diesen Versuehen mag wohl im Anfang die Ab
sieht zugrunde gelegen haben, eine neue Equidenart zu sehaf
fen, die die Vorziige des Esels mit denen des Pferdes ver
bindet. Diese Absieht muBte allerdings schon naeh dem 
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Abb. 67. Maultierstute aus dem Haustiergarten del' Universitat Halle. 
Vater: Ungarischer Eselhengst, Mutter: Mongolenpferdestute. 

Abb. 68. Mauleselstute aus dem Haustiergarten der Universitat Halle. 
Vater: Galizischer Pferdehen gs t, Mutter: Ungarische Eselin. 
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ersten Kreuzungsversueh aufgegeben werden, denn die Kreu
zungsprodukte von Pferd und Esel erwiesen sieh als un
fruehtbar und daher als zur Weiterzucht nicht geeignet. Die 
Kreuzungsprodukte von Pferd und Esel leben also jeweils 
nur eine Generation, und soweit sie den Esel zum Vater und 
ein Pferd zur Mutter haben, heiBen sie "Maultiere", die
jenigen, die ein Pferd zum Vater und eine Eselin zur Mutter 
haben, heiBen "Maulesel". Beide unterscheiden sieh in ihrem 
AuBeren insofern etwas voneinander, als das Maultier mehr 
dem Eselvater, der Mauiesel mehr dem Pferdevater ahnlich 
sieht (Abb. 67 und 68). Auch in der Leistungsfahigkeit dieser 
Tiere bestehen gewisse Untersehiede. Das Maultier eignet sieh 
zum Zugtier, der Maulesel dagegen ist als schwindelfreies 
Tragtier im Gebirge besonders gesehiitzt. 

k) Die Grundziige der geschilderten Entwicklung. 

Bei einer kurzen Obersicht iiber die Entwieklung der 
Saugetierfamilie der Equiden, wie sie die Abbildung 69 er
moglicht, wird erneut offenbar, eine wie groBe Zahl von 
Formen hervorgetreten und wieder verschwunden ist, bis im 
jetzigen Stadium der Erdgeschichte die Einhufer erscheinen 
konnten. Wir erkennen auch, daB die Entwieklung keineswegs 
geradlinig auf die heutigen Formen als Ziel zusteuernd vor 
sich gegangen ist, sondern daB von der Entwicklungslinie, 
die zu unserem heutigen Equiden fiihrt, vielfaeh Seitenaste 
abgegangen sind, deren Entwieklungsformen die geschicht
liche Gegenwart nieht erreieht haben. Es mag nun wohl die 
Frage naeh den Ursachen dieses Vorganges auftauehen. -
In diesel' Hinsieht ist unser exaktes Wissen noch auBerordent
lich gering. Es ist in diesem Zusammenhang in dies em Biieh
Ie in wohl hin und wieder das Wort "Anpassung" gebraueht 
worden. Unter "Anpassung" verstehen wir gewissermaBen 
die Antwort des von Generation zu Generation sich fortpflan
zenden Lebens einer Tierart auf ein von der pfIanzliehen odeI' 
tierischen Umwelt, von der die Erhaltung des Lebens ja ab
hangig ist, gestelltes ernahrungsmeehanisehes, bewegungs
mechanisches odeI' anderes Problem. Wenn z. B. gewisse Be-
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zirke des Erdballes eine ¥orhanden gewesene Bewachsung 
mit iippigem Wald und weichen Grasern infolge Klimaande
rungen odeI' aus anderen Ursachen aufgeben und sich mit 
einer Bewachsung von hartstengeligen Grasern iiberziehen, 
so muB del' Korper del' von del' Erdbewachsung sich niih
renden Tiere darauf irgendwie antworten, wenn das Leben 
diesel' Wesen nicht eines Tages unmoglich werden solI. Die 
Antworten, die ortlieh getrennte, abel' bis dahin einheitliche 
Tiergruppen im Bau ihrer Zahne und des iibrigen Verdau
ungsapparates auf ein solches Problem finden, konnen durch
aus verschiedenartig sein und brauchen sieh keineswegs immer 
auf die Dauer als zweckmaBig zu erweisen. Erweisen sie sieh 
nicht als zweckmaBig, so kommt nach einer vielIeicht iiber 
Jahrtausende und Jahrmillionen noch weitergehenden Ent
wicklung eines Tages doch die Zeit des Unterganges fiir eine 
solche unzweckmaBig angepaBte Linie, wahrend die zweck
maBig angepaBte weiterbliiht und sich entwiekelt. Es handelt 
sieh bei dies em ganzen Geschehen wohl urn einen im Prinzip 
ahnlichen Vorgang, wie wir ihn bei del' Umformung einer 
lebenden Rasse beobachten. Was sich jedoch hier mehr odeI' 
weniger, geleitet durch die ziichterisehe IntelIigenz des Men
schen, in wenigen Generationen vollzieht, bedarf in del' freien 
Natur einer viel groBeren Generationsfolge. AlIerdings fiih
ren diese Umpragungsvorgange in del' freien Natur, iiber 
Jahrmillionen fortgesetzt, dann zu viel weitgehenderen Um
formungen, als wir im Verlauf eines Menschenalters jemals 
an einer Tierart wahrzunehmen vermochten. 

So etwa darf man sich die Anpassung vorstellen. Was abel' 
im einzelnen an Kraften hinter diesem Anpassungsgeschehen 
steekt, das wissen wir nicht. Und sichel' ist die Anpassung 
auch nul' ein Teil del' leitenden Prinzipien des groBen Schop
fungsvorganges, del' seit undenkliehen Zeiten und iiber unsere 
Zeit hinweg bis in ferne Zukunft an dem pflanzlichen, tieri
schen und auch mensehliehen Leben diesel' Erde wirksam 
ist. Hier ist ein Punkt, wo VOl' del' unfaBlichen Weite die 
menschliche Forschung aufhort und das Wirken del' AII
macht urn so deutlicher spiirbar wird. 



Drittes Kapilel. 

Die Gangarten des Pferdes. 

Nach einem Spaziergang durch die Jahrmillionen der Erd
geschichte entlang dem fast in allen Einzelheiten nachweis
baren Entwicklungsweg unseres Pferdes sind wir wieder bei 
der Gegenwart angelangt. Das stolze Tier steht vor uns, das 
so leicht und elegant den Menschen auf seinem Rucken zu 
tragen vermag, und das spielend Lasten ziehen kann, die urn 
ein mehrfaches sein eigenes Gewicht ubertreffen. Die groBe 
Leistungsfahigkeit des Pferdes in der Bewegung ergibt sich 
aus dem glucklichen Zusammentreffen einer ganzell Anzahl 
guns tiger Momente in seinem Korperbau. Sie gestatten dem 
Pfel'de, mit einem Minimum an Muskelkraft ein Maximum 
an Bewegungsleistung zu vollbl'ingen, und mach en es gewisser
maBen zu del' vollkommensten lebcnden "Bewegungsmaschine", 
die sich denken liiBt. 

Die Fol'tbewegung des Pferdes wie del' meisten VierfiiBler voll
zieht sich in den drei "Gangarten" Schritt, Trab und Galopp, 
wobei del' Schritt die Gangal't del' langsamsten Fortbewe
gungsgeschwindigkeit, del' Galopp die del' schnellsten ist. Ais 
weitel'e, jedoch nur wenigen Pferden eigene Gangart kommt 
noch del' PaBgang hinzu, bei dem die Fortbewegungs
geschwindigkeit zwischen del' des Schrittes und der des Tra
bes variiert werden kann. Bei diesen vier Gangarten vollzieht 
sich das Zusammenspiel del' vier GliedmaBen in durchaus 
vel'schiedener \Veise. Gegeniiber dem Menschen, del' seinen 
Kol'per nul' auf den beiden hinteren GliedmaBen tragt, die 
bei jedel' Fortbewegungsgeschwindigkeit in del' Arbeit ganz 
regelmaBig einander ablOsen, ist das eine bemerkenswerte Be
sondel'heit. 
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a) Die Arbeitsteilung zwischen Vorder
und HintergliedmaBen. 

Man mag als Laie leicht geneigt sein, zu glauben, daB, wo 
gegeniiber dem Menschen die Zahl der Beine beim VierfiiBler 
so augenfallig urn zwei vermehrt ist, nun auch aile vier Beine, 
wie beim Menschen die vorhandenen zwei, in gleicher Weise an 
der Erzielung des Fortbewegungseffektes teilhaben. Das ist 
aber nicht der Fall. 1m Gegenteil, der eigentliche Antrieb fiir 
den ganzen Korper geht ausschlieBlich von den Hinterglied
maBen aus. Die VordergliedmaBen lassen gewissermaBen nur 
den von den HintergliedmaBen geschobenen Rumpf iiber sich 
hinweggleiten und sorgen durch ihre Bewegungen dafiir, daB 
der Rumpf seine natiirliche horizontale Lag.erung auch in der 
Fortbewegung beibehalt. 

Es darf somit nicht verwundern, daB wir namentlich die 
HintergliedmaBen des Pferdes an Becken und Oberschenkel 
mit auBel'ordentlich kraftigen Muskeln ausgestattet finden, 
und daB die Muskulatur der VordergliedmaBen demgegeniiber 
stark zuriickbleibt. Wiihrend also die HintergliedmaBen beim 
Vorwiirtsschlib die alleinige Arbeit zu leisten haben und dazu 
mit kraftigen Muskeln ausgestattet sind, haben die Vorder
gliedmaBen die Aufgabe, den vorderen Teil des Rumpfes zu 
tragen. Kopf und Hals nun, die aus dem Rumpf nach vorne 
hinausragen, bringen es mit sich, daB der von den beiden 
VordergliedmaBen in der Ruhe und der Fortbewegung zu 
tragende Rumpfanteil groBer ist als der auf den Hinterglied
maBen lastende. Stellt man ein Pferd zunachst nur mit den 
Vorderbeinen, danach nur mit den Hinterbeinen auf eine 
Waage, so kann man leicht ermitteln, daB durch die heiden 
VordergliedmaBen 55 % des gesamten Korpergewichts auf 
die Waage einwirken, durch die beiden HintergliedmaBen da
gegen nur 45 0/0. Es besteht also zwischen "Vorhand" und 
"Hinterhand" - so wird das Gehiet der Vorder- und Hin
tergliedmaBen reiterlich meist kurz bezeichnet - eine ideale 
Arbeitsteilung. Die weniger helastete Hinterhand besorgt den 
Vorwartsschub, die starker belastete Vorhand steht nur im 
Dienst der Erhaltung der natiirlichen horizontalen Rumpflage. 
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Auch der Reiter lastet bei richtigem Sitz und korrekter 
Haltung auf einem wohlproportionierten Reitpferde mit 55 Ofo 
seines Gewichtes auf der Vorhand und nur mit 45 0/0 seines 
Gewichtes auf der Hinterhand, so daB das Beanspruchungs
verhiiltnis von Vor- und Hinterhand durch den auf dem 
Pferderucken sitzenden Reiter lmum gestOrt wird. Das heiBt, 
es muB fur die Pferdebeine nach dem Aufsitzen des Reiters 
so sein, als ob das eigene Karpergewicht um das Gewicht 
des Reiters schwerer geworden sei. Diese so gunstige Ein
wirkung des Reitergewichts auf den Pferdekorper erkliirt sich 
daraus, daB beim wohlproportionierten Reitpferd del' Schwer
punkt des korrekte Haltung einnehmenden Reiters genau uber 
dem Schwerpunkt des Pferdes gelegen ist. Das ist eine der 
baulichen Eigentiimlichkeiten, die das Pferd wie kein an
deres Tier als Reittier geeignet sein lassen. Allerdings ist diese 
gunstige SchwerpunktIage nicht allen Pferden in gleicher Voll
kommenheit eigen. Namentlich die Kaltblutpferde weisen in 
ihrem langen Rumpf ihren Schwerpunkt relativ we iter 
schwanzwiirts auf. Und da der kleine Widerrist eine meist 
mehr kopfwarts verschobene Sattellage bedingt, so sitzt der 
Reiter bei dies en Tieren erklarlicherweise mit einem groBeren 
Teil seines Gewichtes auf der Vorhand. Dadurch wird die 
freie Bewegung der VordergliedmaBen erheblich beeintriich
tigt. Auf die Dauer eignen sich daher solche Pferde nicht zu 
Reitpferden. 

b) S t ii t z P has e, S c h win g p has e. - De r "S c h r itt" 
als kleinste Bewegungseinheit beim Menschen, 
die "Bewegungsfolge" als kleinste Bewegungs-

e i n he i t be imP fer d. 

Bei der Beobachtung der Bewegung einer jeden GliedmaBe 
wiihrend der Fortbewegung des Karpers lassen sich, wenn 
man ihr in immer wiederkehrender F olge sich veriinderndes 
Bild "on einer bestimmten Ausgangsstellung bis zur Wieder
kehr der gleichen Stellung verfolgt, unschwer zwei Abschnitte 
unterscheiden. In dem einen steht die GliedmaBe dem Erd
boden auf, sie stutzt - man nennt daher diesen Abschnitt das 
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SWtzbein -, in dem anderen schwingt sie aufgehoben und 
mehr oder weniger angezogen durch die Luft - man nennt 
diesen Abschnitt das Hang- oder Schwing- oder auch Spiel
bein. Bei Schritt, Trab und PaBgang arbeitet das Paar der 
beiden VordergliedmaBen und das Paar der beiden Hinter
gliedmaBen unter sich wie je ein menschliches Beinpaar. 
Das eine Vorderbein schwingt, wenn das andere dem Boden 
aufsteht und umgekehrt. Beide fiihren nacheinander absolut 
gleiche Bewegungen aus. Ebenso ist es bei den Hinterglied
maBen. 1m iibrigen aber ergibt sich zwischen dem Paar der 
HintergliedmaBen und dem Paar der VordergliedmaBen bei 
den drei genannten Gangarten eine durchaus verschiedene Art 
der Zusammenarbeit. Beim Galopp liegen besondere Verhalt
nisse vor. Hier besteht keine Gleichheit der Bewegung der 
beiden VordergliedmaBen oder der beiden HintergliedmaBen 
untereinander. Es fiihren vielmehr alle vier GliedmaBen ver
schiedene Bewegungen aus. 

Der Raumgewinn bei der Bewegungsarbeit der Glied
maBen ergibt sich nun bekanntlich daraus, daB, wahrend das 
eine Bein schwingt, das andere in Stiitzphase befindliche sich 
mit seinem oberen Ende, dem ja der Rumpf verbunden ist, 
urn seinen FuBungspunkt kreisformig nach vurn dreht. Man 
pflegt nun beim Menschen den Raumgewinn zwischen den 
FuBungsmomenten der beiden Beine als "Schritt" zu be
zeichnen, der damit hier raummaBig als kleinste Bewegungs
einheit anzusehen ist. Beim Pferd kann man, wenn man den 
Raumgewinn eines bestimmten Teiles der Bewegungsarbeit 
aller vier GliedmaBen kennzeichnen will, die Bezeichnung 
"Schritt" in dem gleichen Sinne wie beim Menschen nicht ge
brauchen. Als kleinste Bewegungseinheit mit dem kleinsten 
Raumgewinn gilt hier im Ablauf des ganzen BewegungsV'or
ganges ein Abschnitt von einer bestimmten GliedmaBenstel
lung bis zur Wiederkehr der genau gleichen SteHung. Man 
pflegt dies en Teil des Bewegungsvorganges wohl "Bewegungs
folge" zu benennen. Zu dem Begriff "Schritt", wenn man 
ihn beim Pferde gebrauchen wollte, wiirde sich die "Be
wegungsfolge" verhalten wie der "Doppelschritt" des Men
schen zum menschlichen Schritt. 



c) Del' S chI' itt, die I a n gsa m s t eGa n gar t II e s 
Pferdes. 

Wiihrend beim Menschen del' Name Schritt zur Kennzeich
nung del' kleinsten Bewegungseinheit verwandt winl, versteht 
man unter der Bezeichnung "Schritt" beim Pferde fast immer 
nur die langsamste Gangart, in der das Pferd bei einem 
Raumgewinn von 1,40-1,80 m in jeder Bewegungsfolge eine 
Bewegungsleistung von 6-7 km in der Stunde zu vollbringen 
vermag .. Je nachdem, ob sich das Pferd frei oder unter dem 
Zwang del' Dressur im Schritt bewegt, zeigt es in clem (;e
branch del' GliedmaBell gewisse Variationen. lIier soIl nur 
die Rede sein von dem sog. "Leichtschritt" des Reitpferdes 
und dem "Lastschritt", dem Schl'itt des ziehenden Pferdes. 

AIle Schrittformen sind ausgezeichnet durch ein augen
scheinliches Zusammenarbeiten der gleichseiligen GliedmaBen
paare, also cler rechten HinterglieclmaBe mit der rechten 
VordergliedmaBe und der linken HintergliedmaBe mit del' 
linken VordergliedmaBe. Die Zusammenarbeit auBert sich 
darin, claB die heiden GliedmaBen einer Seite nacheinancler 
Stiitz- und Schwingphase ahsolvieren, wohei jeweils die Hinter
glieclmaBe, ,"on del' ja der Antrieh ausgeht, vor cler gIeich
seitigen VorclerglieclmaBe in Tatigkeit tritt. Heht sich also 
beispielsweise die rechte Hintel'gliedmaBe aus del' StiHz
phase, urn nach vorn zu schwingen, so findet sich die gleich
seitige VordergliedmaBe noch im letzten Abschnitt del' Stiitz
phase. Erst wenn die rechte HintergliedmaBe nach yorn gc
schwungen ist nml sich zum Nierlel'setzen anschirkt, Iiist sich 
die rechte VordergliedmaBe vom Boden, urn in die Schwing
phase iiberzugehen. Nach deren Beendigung folgt die Iinke 
I1intergliedmaBe mit der Schwingphase und danach, wie auf 
cler rechten K6rperseite, die linke Vorderglieclmage. Zum Ab
lauf einer Bewegungsfolge gehoren also vier in annahernd 
gleichen Zeitahstandcn horbare Hufschlage, die den Fu(~ungs
momenten del' einzelnen GliedmalSen entsprechen, lInd z~yar 

in folgender Reihenfolge: Rechts hinten, rechts vorn, links 
hinten und links vorn. 
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Abb. 70. Pferd im "Last
schritt". Diesich wahrend 
einer Bewegungsfolge er
gebenden "Stiitzkonstel
lationen". Bilderserie, ge
zeichnet nach Filmauf-

nahmen. 

Der Lastschritt (Abb. 70) ist ge
kennzeichnet durch das relativ kiirzere 
ZeitmaB in der Aufeinanderfolge von 
Hinter- und VordergliedmaBe. Das 
heiBt, ehe nochdie schwingende Hin
tergliedmaBe den Boden wieder be
ruhrt, hebt sich schon die gleichseitige 
VordergliedmaBe zum Antritt ihrer 
Schwingphase. Und andererseits: Ehe 
noch eine VordergliedmaBe von aus
geschwungen hat, beginnt schon die 
diagonal dazu angeordnete Hinter
gliedmaBe mit cler Schwingphase. So 
ergibt sich einerseits in jeder Bewe
gungsfolge am rechten wie linken Glied
maBenpaar ein kurzer Augenblick, in 
dem nur Vorder- und Hinterglied
maBe einer Seite stutzen, und anderer
seits ergibt sich, wenn das Schwingen 
von einer Vorder- auf die diagonale 
HintergliedmaBe ubergeht, eine kurzer 
Augenblick, in dem ein diagonales 
GliedmaBenpaar schwingt, das andere 
aber stutzt. Bei cler Schilderung der 
Gangarten ist es ublich geworden, eine 
Bewegungsfolge nach der Gruppierung 
der jeweils stutzenden GliedmaBen in 
einzelne Stutzkonstellationen - man 
konnte auch sagen Szenen 1 - aufzu-

1 Dnter einer Szene versteht man in einem 
Biihnenstiick bekanntlich einen Abschnitt, in 
dem eine Anzahl von Personen auf der Biihne 
spielen. Sobald eine neue Person hinzukommt 
oder eine Person, die bis dahin spielte, weggeht, 
beginnt eine neue Szene. So ist es auch bei 
dem Begriff "Stiitzkonstellation". Eine Stiitz
konstellation ist ein Abschnitt einer Bewegungs
folge, in dem einzelne Beine den Boden stut
zend beriihren. Sobald zu den stutzenden Glied
maBen eine weitere stiitzend hinzukommt, oder 
eine bisher stiitzende sich vom Boden abhebt, 
beginnt eine neue Stiitzkonstellation. 



teilen. Beim Lastsehritt sind naeh dem Gesagten im einzelnen 
die folgenden Stiitzkonstellationen festzustellen: 

I. Dreibeinstiitze (hinten beiderseits und yorn reebts), 
2. diagonale Zweibeinstiitze (hinten links und yom reebts), 
3. Dreibeinstiitze (yorn beiderseits und hinten links), 
4. Zweibeinstiitze links (hinten links und yorn links), 
5. Dreibeinstiitze (hinten beiderseits und yorn links), 
6. diagonale Zweibeinstiitze (hinten reebts und yorn links), 
7. Dreibeinstiitze (yorn beiderseits und hinten reebts), 
8. Zweibeinstiitze reebts (hinten reebts und yorn reehts). 

Dabei mag heryorgehoben werden, daB die diagonalen 
Zweibeinstiitzen meist nur angedeutet sind, haufig auch fehlen, 
und daB die einseitigen Zweibeinstiitzen nur 
kurze Zeit in Anspruch nehmen, so daB der 
Karper in einer Bewegungsfolge des Last
schritts wahrend 4/5 der Gesamtheit yon 3 
und nur wahrend 1/5 yon 2 Beinen getragen 
wird. 

Beim Leichtschritt (Abb. 71 ) des den Rei
ter tragenden Pferdes beobachtet man in der 
Regel einen relatiy langeren Zeitabstand zwi
schen den entsprechenden Bewegungen der 
nacheinander in Tatigkeit tretenden Glied
maBen. Das heiBt, die VordergliedmaBe 
pflegt den Erdboden nicht eher zu Yerlassen, 
als bis die gleichseitige HintergliedmaBe ihre 
Schwingphase beendet und auf den Boden 
niedergesetzt hat. Ebenso pflegt die Hinter
gliedmaBe einer Seite erst schwingend in 
Aktion zu treten, nachdem die Vorderglied
maBe der anderen Seite ausgeschwungen Abb. 71. Pferd im 

und den Boden wieder beriihrt hat. Daraus "Leichtschritt". 

ergibt sich, daB das im Leichtschritt gehende Die sieh wahrend 
Pf d einer Bewegungs-

er wahrend der Bewegungsfolge stets foJge crgebenden 

eine Unterstiitzung durch drei Beine erfahrt. "Stutzkonstella-
Effektiye Zweibeinstiitzen fehien hier so gut tionen". Bilder-

serie, gezeichnet n. 
wie yollkommen. "Venn jedoch auch in der Filmaufnahmcn. 



kinematographischen Bilderserie einer Bewegungsfolge des 
Leichtschrittes im allgemeinen keine Momente erkennbar sind, 
in denen nur zwei Gliedmal5en allein dem Boden aufstehen, 
so kann man doch sagen, clal5 in den Augenblicken, wenn die 
eine Hintergliedmal5e niedersetzt, die gleichseitige Vorder
gliedmal5e aber im Ablosen rom Boden begriffen ist, der 
groBte Teil der Korperlast von den voll stiitzenden Glied
maBen der anderen Seite getragen wird. Die beim Leicht
schritt unterscheidbaren Stiitzkonstellationen sind also die 
folgenden: 

I. Dreibeinstiitze: Beide Vorderbeine, rechtes Hinterbein, 
2. Dreibeinstiitze: Beide Hinterbeine, rechtes Vorderbein, 
3. Dreibeinstiitze: Beide Vorderbeine, linkes Hinterbein, 
4. Dreibeinstiitze: Beide Hinterbeine, linkes Vorderbein. 

Wichtig ist, daB bei Beginn der Bewegung im Schritt nor-
malerweise der Bewegungszyklus mit einem Hinterbein seinen 
Anfang nimrnt. Das erkliirt sich aus der aktiven Rolle, die 
die Hinterhand bei der Bewegung spielt. Die gelegentlich er
hobene Dressurforderung, daB das Pferd mit einer Vorder
gliedmal5e antreten solIe, verlangt von dem Pferde etwas Un
physiologisches. 

d) Der PaBgang. 

Der PaBgang (Abb. 72) ist hinsichtlich der Zusammen
arbeit der GliedmafSen ein abgewandelter Schritt. Das heiBt, 

, .' . trl
~ 

auch hier arbeiten die beiden GliedmaBen 
einer Seite zusammen, zum Unterschied vom 
Schritt jedoch derart, daB sie stets gemein
sam in Aktion treten; sie stiitzen gemeinsam, 

Abb. 72. Pferd im vcrlassen gemeinsam den Boden, schwingen 
"PaJ3gang". zusammen und setzen schliemich auch ge

meinsam wieder auf. Beim PaBgang gibt 
es also wiihrend einer Bewegungsfolge nur zwei Stiitzkonstel
lationen: 

I. Zweibeinstiitze links (linke VorclerglieclmaBe, linke Hin
terglieclmaBe) , 
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2. Zweibeinstiitze reehts (reehte VordergliedmaBe, reehte 
HintergliedmaBe) . 

Zur Erhaltung des Gleiehgewiehtes bei dieser Bewegungs
art ist es erklarlieherweise erforderlieh, daB der Rumpf stets 
jeweils iiber die stiitzenden GliedmaBen verlagert wird. Dar
aus ergibt sieh wahrend der Bewegung fiir den auf einem 
PaBganger sitzenden Reiter ein leiehtes wiegendes Sehaukeln 
von der einen naeh der anderen Seite. 

Unter den Hauspferden sind PaBganger verhiiltnismaBig 
selten. Das Pferd kann jedoeh auf PaBgang dressiert werden 
und in der RiUerzeit gesehah das mit den Damenreitpferden, 
den Zeltern. In der Neuzeit dressiert man in Amerika be
sonders haufig Trabrennpferde auf PaBgang, weil der Paf~
gang clas beim ausgreifenden Trab haufige 
"Greifen", wobei die aufsetzende Hinter
gliedmaBe der ab16senclen gleichseitigen Vor
dergliedmaBe auf die Hufeisenenden oder 
aueh auf die Ballen tritt, unmoglieh maeht. 

e) Der Trab. 

Der Trab (Abb. 73) vermag je naehdem, 
ob er als Arbeits-, Mittel- oder Renntrab (bei 
Trabrennpferden) absolviert wird, eine reeht 
verschiedene Bewegungsleistung zu erzielen. 
1m allgemeinen redmet man beim Mitteltrab 
mit einer Bewegungsleistung von 240 m in 
der Minute, also I lJ /i km in cler Stunde. 
Gute Renntraber laufen 800 m und mehr in 
cler Minute, konnen also im unaufhaltsamen 
Lauf 48 km in der Stul1de zuriieklegen. Der 
Raumgewinl1 wahrend einer Bewegungsfolge 
kann mit 2,20 m bis 3,30 m angenommen 
werden. 

Hinsiehtlieh der Arbeit der GliedmaBen 
ist der Trab gekennzeiehnet dureh die Zu
sammenarbeit unci die gleiehzeitigen Bewe-

Abb. 73. Pferd im 
Trab. Bilderserie, 
gezeichnet nach 

Filmaufnahmen. 



gungen der diagonalen GliedmaBenpaare. Wie heim PaBgang 
die GliedmaBen einer Seite gleichzeitig schwingen, aufsetzen, 
stiitzen, so geschieht das beim Trab durch die diagonalen 
GIiedmaBenpaare. Es gibt daher auch beim Trab in einer Be
wegungsfolge nur zwei Stiitzkonstellationen. 

I. Diagonalstiitze (rechtes Hinterbein, linkes Vorderbein), 
2. Diagonalstiitze (linkes Hinterbein, rechtes Vorderbein). 

1m Gegensatz zum PaBgang geschieht der Wechsel zwi-
schen diesen heiden Konstellationen jeweils in der Weise, daB 
das im Endabschnitt seiner Stiitzphase befindIiche diagonale 
GliedmaBenpaar, bevor es sich abIost, dem Rumpf auBer dem 
ihm "on der Hinterhand vermittelten Antrieb nach yom auch 
einen SloB nach oben verleiht, so daB der Korper, bevor das 
nach vom geschwungene andere GliedmaBenpaar die Last 
voll iibernimmt, einen Augenblick weniger intensiv durch seine 
GIiedmaBen gestiitzt ist als in der Mitte einer Diagonalstiitze. 
Diese Aufwartsbewegung, durch die beim Reiten der Reiter 
leicht in die Hohe geworfen wird, scheint erforderlich zu sein, 
urn der VordergliedmaBe des stiitzenden Diagonalpaares die 
Moglichkeit zu geben, sich vollkommen abzulosen, bevor die 
HintergliedmaBe des schwingenden Diagonalpaares zum Teil 
in der Spur der eben abgelosten VordergliedmaBe niedersetzt. 
Trotzdem kommt es, namentlich wenn ein Pferd ermiidet ist, 
haufig genug vor, daB die niedersetzende HintergIiedmaBe der 
abIosenden VordergliedmaBe auf die Hufeisenenden oder gar 
auf die Ballen tritt. Das ist das sog. Greifen, das man bei 
Trabrennpferden, bei denen es auf ein weites Vorgreifen der 
Hinterhand im Interesse des groBeren Raumgewinns auBer
ordentIich ankommt, dadurch zu vermeiden sucht, daB diese 
Pferde durch Dressur dahin gebracht werden, daB sie die 
fuBende HintergIiedmaBe stets aJuBen neben die ablosende 
VordergliedmaBe setzen. 

1m iibrigen gibt es beziigIich der vermindert gestiitzten 
Zwischenphase zwischen den heiden Diagonalstiitzen gewisse, 
durch Ermiidungund Dressur bedingte Verschiedenheiten. 
Durch Dressur kann es erreicht werden, daB ein Pferd zwi
schen dem Moment des AbIosens des einen diagonal en Glied-
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maBenpaares und dem des FuBens des anderen eine deutliche 
Schwebephase einlegt. 

Natiirlich hOrt man beim Trab wahrend einer Bewegungs
folge wie beim PaBgang nur zwei Hufschlage. Gegeniiber den 
beim Schritt horbaren vier Hufschlagen sind sie verstarkt, da 
ja jeweils zwei GliedmaBen zugleich fuBen, und da diese 
auBel'dem nach dem Hochwerfen des Rumpfes mit groBerer 
Wucht auf den Erdboden niederkommen als beim Schritt. 

Das fiir den Reiter unangenehme Geworfenwerden, .zweimal 
in einer Bewegungsfolge, kann der Reiter vermeiden durch 
das sog. "Leichttraben". Wahrend er beim "Sichwerfen
lassen" oder "Deutschtraben" nach dem jedesmaligen Werfen 
in einer Bewegungsfolge sich zweimal, jeweils in der Mitte 
der Stiitzphase eines GliedmaBenpaares, im Sattel niedersetzt, 
iiberschlagt er beim Leichttrab durch schvvingendes Heben 
im Sattel eine der beiden Stiitzphasen, setzt sich also wahrend 
einer Bewegungsfolge nur einmal nieder. Das Niedersetzen 
erfolgt so allerdings stets iiber der Stiitzphase des gleichen 
GliedmaBenpaares, und es ist verstandlich, daB dieses dadurch 
starker beansprucht wird als das andere. Deshalb wird der 
einsichtsvolle Reiter beim Leichttraben von Zeit zu Zeit das 
zum Niedersetzen gewahlte GliedmaBenpaar wechseln. Auf 
diese Weise wird die in der ungleichen Beanspruchung der 
GliedmaBen liegende Gefahr fiir den Bewegungsapparat des 
Pferdes weitgehend vermieden. 

f) Der Galopp. 

Wie beim Trab laBt sich beim Galopp die Fortbewegungs
geschwindigkeit variieren. Die langsamste Galoppform ist der 
"Arbeitsgalopp", eine beschleunigte Form heiBt "Mittel
galopp", die schnellste Galoppart bezeichnet man als "Renn
galopp" oder "Karriere". Beim Renngalopp erreicht das Pferd 
eine Bewegungsleistung von goo m und mehr in der Minute, 
d. h. also bei anhaltendem Lauf, der allerdings bei dieser Ge
schwindigkeit langere Zeit nicht moglich ist, von M km in 
del' Stunde. Beim Mittelgalopp rechnet man im allgemeinen 
mit einer Bewegungsleistung von 280 m je Minute = 16,8 km 
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pro Stunde. Del' Raumgewinn einer Bewegungsfolge im Ga
lopp kann mit 3-5 m im Durchschnitt angenommen werden. 
Beim Renngalopp kann del' Raumgewinn einer Bewegungs
folge bis zu 8 m betl'agen. 

Wahrend bei den bisher geschilderten Gangarten Vorder
und HintergliedmaBen paarweise zusammenarbeiten, so daB 
sich eine jede Bewegungsfolge in zwei gleiche je durch.die 
Arbeit eines GliedmaBenpaares gekennzeichnete Halften teiIen 
laBt, arbeiten beim Galopp aIle vier GliedmaBen zusammen. 
Hier wiederholt sich nicht wie beim Schritt, PaBgang und 
Trab wahrend einer Bewegungsfolge an den beiden Vorder
gliedmaBen - bzw. an den beiden HintergliedmaBen - nach
einander ein gleichgearteter Bewegungsvorgang. Beide Vor
dergliedmaBen arbeiten verschieden, wie auch beide Hinter
gliedmaBen verschieden arbeiten. Und es ist so, daB wahrend 
jeder Bewegungsfolge im Galopp ein Beinpaar (eine Vorder
gliedmaBe und eine HintergliedmaBe) die Hauptarbeit zu ver
richten hat, wahrend die heiden anderen Beine als weniger 
beanspruchte Stiitzen wirken. Die in dieser \Veise zusammen
arbeitenden GliedmaBen sind beim Galopp Diagonale. 

Wir gehen von del' Betrachtung cines im Arbeitsgalopp 
un tel' dem Reiter in der Balm dahergaloppierenden Pferdes 
aus (Abb. 7[1). Del' Pferdekorper ist schrag bahnauswarts 
zur Bewegungsrichtung gesteIIt, der Kopf durch den inneren 
Ziigel etwas hereingenommen. Das Tier macht mehr oder 
weniger schaukelnde Bewegungen. Bei jedem Schaukelakt 
rollt es gewissermaBen von hinten nach vorn iiber seine ,vier 
GliedmaBen ab, urn sich dann in einem Augenblick, in dem 
der Korper augenscheinlich schwingt, wenn auch einzelne 
GliedmaBen den Boden noch beriihren, wieder vorn aufzu
rich ten, so daB alsbald das AbroIlen iiber die vier GliedmaBen 
von neuem beginnen kann. Jedesmal, wenn das Pferd von 
hinten nach vorn abroIlt, h6l'en wir nahe hintereinander drei 
Hufschlage, und dann folgt - wahrend des scheinbaren 
Schwebens - eine kleine Pause, worauf sich der "Dreischlag" 
wiederholt. Wollte man die Hufschlage numerieren und 
hintereinandcr aufsagcn: I, 2, 3 Pause, I, 2, 3 Pause usw., 
so wiircle man, urn clas Tonbild cler Hufschlage cles Galopps 
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etwas treffender auszudriicken, 
zweckmiH~igerweise die Zwei etwas 
lauter sprechen, derm diesel' zweite 
Hufschlag klingt am lautesten. 
Jetzt senkt das Pferd clie Kruppe, 
die eine HinterglieclmaBe hat 
stUtzend den Erdboden beruhrt. 
Die andere HintergliedmaBe und 
die beiden VordergliedmaBen be
finden sich in verschiedenen Stel
lungen in del' Luft. Schon beginnt 
sich del' schrag aufgerichtete Vor
derteil clem Erdboden zu nahern, 
und alsbalcl setzen zwei GliecI
maBen, eine Hintergliedmaf~e und 
eine VordergliedmaBe, nahezu 
gleichzeitig auf clem Erdboden 
auf. Bei genauem Zusehen konnen 
wir erkennen, dag es die nach clem 
Bahninnern zugekehrte Hinter
gliedmaBe und die bahnauBen
seitige VordergliedmaBe ist. Del' 
Vorderteil des Korpers senkt sich 
wei tel', die HinterglieclmaBe, clie 
VOl' unseren Augen boi gesenkter 
Kmppe als erste den Boden be
ruhrte (es ist die bahnauswarts 
befindliche), beginnt sich schon 
wieder vom Roden zu liisen. In
clem sie noch einen Augenblick 
gleich einem Steuer nach hinten 
ausgestreckt bleibt, schwing! die 
noch in del' Schwingphasc befind
liche hahninnere VorclerglieclmaBe 
ausdrucksvoll nach vorn und setzt 
alsbald auf den Boden, wahrend 
del' Rumpf sich hinten gcgenuber 
del' jetzt tider liegellden Vorhand 

Abb. 74. Pferd im Rechlsga
lopp (Arbeitstempo). Die sich 
wahrend einer Bewegungsfolge 
ergebenden "Stiitzkonstella
tionen". Bilderserie, gezeiehnet 

nach Filmaufnahmen. 
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zu erheben heginnt. Aisbaid lasen sich, wahrend sich die nach 
yom abwarts geneigte Stellung des Rumpfes noch Yerst1i.rkt, 
die bahninnere HintergliedmaBe und die bahn1i'uBere Vorder
gliedmaBe wieder yom Boden ab, so daB jetzt die bahninnere 
VordergliedmaBe nur noch aHein den ganzen Korper stutzt. 
Der Korper hat im nachsten Augenblick den Hahepunkt der 
Neigung nach yorn l.md abwarts schon uberwunden, er beginnt 
sich vorn wieder aufzurichten, und wenn schlieBlich die bahn
innere VordergliedmaBe als letzte sich yom Boden ablOst, hat 
die Kruppe bei erhOhter Widerristpartie schon wieder einen 
gewissen Grad yon Senkung erreicht. Die bahnauBere Hinter
gliedmaBe hat ihre Schwingphase beendet und unmittelbar 
nach dem AblOsen der bahninneren VordergliedmaBe - mit
unter auch im gleichen Moment oder auch gar schon yorher -
beruhrt sie den Erdboden, und der Zyklus beginnt yon neuem. 

Das Pferd, das wir beobachten, geht in der Bahn rechts
herum. Die jeweils zuletzt und ausdruoksyoll fuBende bahn
innere VordergliedmaBe ist also die rechte. Jetzt reitet unser 
Reiter schrag durch die Hahn, urn yon der Ecke, an der er 
wieder auf den Hufschlag 1 kommt, links in der Bahn herum 
weiterzureiten. In der Bahnmitte hat er das Pferd um
gestellt. Del' Pferdekarper ist wieder schrag nach yom und 
auBen zur Bewegungsrichtung gestellt, und die zuletzt nach 
ausdrucksvollem Schwung fuBende VordergliedmaBe ist jetzt 
die linke. Das Pferd geht also, je nachdem ob es in der Balm 
rechtsherum odeI' linksherum sich bewegt, einen verschiede
nen Galopp bzw. es wird yom Reiter dazu angehalten. Den 
Galopp rechtsherum, mit del' ausdrucksvollen geschwungenen 
und zuletzt fuBenden rechten VodergliedmaBe bezeichnen wir 
als "Rechtsgalopp", den Galopp linksherum, mit del' zuletzt 
fuBenden Iinken VordergliedmaBe, nennen wir den "Links
galopp". Die jeweils zuletzt fuBende VordergliedmaBe, nach 
del' der Galopp benannt wird, wird wohl auch als die "fiih
rende" bezeichnet. Bei del' Bewegung im Gelande kann das 
Pferd durch einen entsprechenden Schenkeldruck seines Rei
tel'S auf Rechts- odeI' Linksgalopp eingestellt werden. Unzu
gerittene Pferde gehen den ihnen natiirlichen Galopp. Es gibt 

1 Bezeichnung fUr den Reitweg, entiang den Wanden der Bahn. 
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in dieser Hinsieht Tiere, denen der Reehtsgalopp und solehe, 
denen der Linksgalopp naturlieh ist, wie es reehts- und 
linkshandige Mensehen gibt. 

Reehts- und Linksgalopp sind gewissermaBen einander 
symmetrische Bewegungsformen. Beim Linksgalopp beginnt 
\'lon den vier GliedmaBen die reehte HintergliedmaBe mit dem 
FuBen, die linke VordergliedmaBe fuBt zuletzt, beim Reehts
galopp fuBt die linke HintergliedmaBe in jeder Bewegungs
folge zuerst, die reehte VordergliedmaBe zuletzt. Will man 
daher die Arbeit der GliedmaBen beim Galopp fur beide For
men zutreffend besehreiben, so empfiehlt es sieh nieht, von 
reehten und linken GliedmaBen zu spreehen. Mit Rueksieht 
auf die Verhaltnisse in der Reitbahn, wo der Reehtsgalopp 
nur fur den Lauf reehtsherum, der Linksgalopp fur den 
Lauf linksherum in Frage kommt, ist es vielmehr zweek
maBig, von "inneren" und "auBeren" GliedmaBen zu spre
chen, aueh, wenn Links- oder Reehtsgalopp auf gerader 
Streeke geritten bzw. ausgefuhrt werden. 

Was nun die von den vier GliedmaBen zu leistende unter
schiedliehe Arbeit im einzdnen anlangt, so mag man wohl 
bei der Betraehtung eines in Zeitlupenverlangsamung vor
gefuhrten Kinobildes einer Galoppbewegungsfolge den Ein
druek haben, daB die zuerst fuBende auBere HintergliedmaBe 
und die zuletzt fuBende inn ere VordergliedmaBe die Haupt
arbeit zu leisten haben. Denn es gibt in jeder Bewegungsfolge 
kurze Momente, in denen jeweils eine dieser beiden Glied
maBen den Rumpf ganz allein stutzt. Dem ist aber nieht so. 
Sondern die Hauptbeanspruehung liegt beim Galopp stets bei 
dem diagonalen GliedmaBenpaar, das in der Mitte einer Be
wegungsfolge annahernd gemeinsam fuBt und sich auch an
nahernd gemeinsam wieder ablast, der inneren Hinterglied
maBe und der auBeren VordergliedmaBe. Wahrend der Fu
Bungszeit dieser beiden die sog. "Mitteldiagonale" bildenden 
GliedmaBen setzt sieh der Reiter im Sattel nieder, wahrend 
sein Karper in der ubrigen Zeit mehr oder weniger schwingt. 
Aber dieser Umstand begrundet allein noch nicht die Mehr
arbeit der GliedmaBen der Mitteldiagonalen. Auch das un
belastete Pferd gebraueht die GliedmaBen der Mitteldiago-
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nalen im verstarkten MaBe. Es ist also von den Hinterglied
maBen fast ausschlieBlich die zur Mitteldiagonalen gehOrige 
innere HintergliedmaBe, die dem Korper den Antrieb nach 
vorn verleiht. Ferner muB die zur Mitteldiagonalen geharige 
auBere VordergliedmaBe dem Karper beim Galopp einen 
kraftigen StoB zwar nicht nach vorn, aber doch nach oben 
gehen, damit in den folgenden, weniger gestiitzten Momen
ten der Bewegungsfolge del' Rumpf seine natiirliche horizon
tale Lage beibehiilt bzw. sich vorn langsam aufrichtet. 

Folgen wir noch einmal den Bewegungen eines galoppieren
den Pferdes wahrend einer Bewegungsfolge (Abb. 74), so ist 
demnach beziiglich der Verteilung der Al'beit auf die vier Glied
maBen das Folgende zu sagen: 

Das Pferd fuBt bei gesenkter Kruppe zwar zuerst mit der 
auBeren HintergliedmaBe, aber es laBt auf diese GIiedmaBe 
keineswegs die ganze Rumpflast einwil'ken. Ihre Arbeit be
steht lediglich darin, den gewissermaBen hinhaltend gestiitz
ten Rumpf in der Bewegungsrichtung soweit wie maglich 
nach yom zu heheln. Erst mit der im nachsten Augenblick 
fuBenden Mitteldiagonalen fallt die ganze Last des Pferde
karpers, vermehrt urn das Gewicht des sich niedersetzenden 
Reitel's, wuchtend ein. Innere HintergliedmaBe und iiuBere 
VordergliedmaBe treten in den Fesselgelenken tief durch. 
Auchalle iihrigen Gelenke sinken voriibergehend ein. Aber 
schon im nachsten Augenblick strecken sich aIle kraftig und 
schwungvoll. Die innere HintergliedmaBe versetzt dem Rumpf 
einen solchen StoB, daB er nicht nur nach vorn, sondern zu
gleich nach ohen geworfen wird. Auch die auBere Vordel'
gliedmaBe versetzt im AbstoBen yom Erdboden dem vorderen 
Rumpfteil einen AufwartsstoB, so daB, nachdem die GIied
maBen der Mitteldiagonale den Erdboden verlassen haben, der 
Rumpf praktisch schwingt. Die ihn zuletzt noch stiitzende 
fiihrende innere VordergliedmaBe hat daher nur noch ver
minderte Arbeit zu leisten. Sie streckt sich wahrend ihrer 
Stiitzphase soweit wie maglich, um gewissermaBen fiiralle 
FaIle mit clem Erdboden solange wie maglich Fiihlung zu 
halten. Bei clen langsamel'en Galopparten kann sie das so 
lange tun, his die auBere HintergliedmaBe den Erdboden 
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schon wieder berilhrt hat. Dei den schnelleren Galopparten 
abel' wird zwischen dem FuBungsmoment del' inneren Vorder
gliedmaBe und dem del' auBeren HintergliedmaBe eine wirk
liche Schwebephase eingelegt, in del' del' Rumpf ohne Glied
maBenunterstiitzung frei in del' Luft schwingt. 

Die langsamen Galopparten, del' sog. Arbeitsgalopp und 
del' Schulgalopp, unterscheiden sich im iibrigen durch einige 
Einzelheiten in bezug auf das FuBen del' GliedmaBen vom 
freien Galopp des nicht zugerittenen Pferdes und vom Renn
galopp. Es wurde gesagt, daB die GliedmaBen del' l\Iittel
diagonalen annahernd zusammen fuBen. Das gilt abel' exakt 
nur fill' den mittelschnellen Galopp. Beim Arbeits- und Schul
galopp ist es meist so, das die zur Mitteldiagonalen ,gehorige 
auBere VordergliedmaBe den auBersten Druchteil einer Se
kunde VOl' del' mit ihr zusammenarbeitenden inneren Hinter
gliedmaBe fuBt. Das ist an sich etwas Unnatilrliches. Abel' 
es erklart sich wohl hier aus del' dressurmaBig so stark vcr
kilrzten Bewegungsart. Bei den schnelleren Galopparten ist 
das niemals del' Fall. Deim Rcnngalopp fuBt sagar die WI' 

Mitteldiagonalen gehorige innere HintergliedmaBe zeitlich bc
trachtlich VOl' del' mit ihr zusammenarbeitenden auBeren 
VordergliedmaBe. 

,"Vill man hiernach, iihnlich wie bei den anderen Gangarten, 
eine Galoppbewegungsfolge in Stiitzkonstellationen aufteilen, 
so ergibt sich beim Arbeits- und Schulgalopp die folgende 
Zusammenstellung (Abb. 7~): 

I. Einbeinstiitze hinten (auBere HintergliedmaBe), 
2. Zweibeinstiitze aul~en (auBere HintergliedmaBe, auBere 

VordergliedmaBe), sehr kurz. 
3. Dreibeinstiitze (beide HintergliedmaBen, auBere Vorder

gliedmaBe) , 
4. diagonale Zweibeinstiitze (innere HintergliedmaBe, auBere 

VordergliedmaBe), allein stiitzende Mitteldiagonale, 
5. Dreibeinstiitze (beide Vordcrbeine, innere Hinterglied

maBe), 
6. Zweibeinstiitze innen (innere HintergliedmaBe, innere 

VordergliedmaBe), sehr kurz, 



7. Einbeinstiitze ,"orn (innere VordergliedmaBe), 
8. tatsachliche oder angedeutete Schwebephase. 

Beim Renngalopp miiBte die Zusammenstellung lauten 
(Abb. 75): 

Abb. 75. Pferd im Rechtsgalopp (Renntempo). a) Zustand der starkstcn 
Streckung des Korpers. Von den GliedmaBen der "Hauptdiagonalen" 
stiitzt nur noch die auBere VordergliedmaBe. Die innere (fiihrende) Vorder
gliedmaJ3e ist im Niedersetzen begriffen. b) Schwebephase. Die innere 
VordergliedmaBe hat als letzte abgelost, die auJ3ere HintergliedmaBe greift 

am weitesten nach vorn, urn als erste wieder aufzusetzen. 

L Einbeinstiitze hinten (auBere HintergliedmaBe), 
2. Zweibeinstiitze hinten (beide HintergliedmaBen), 
3. Einbeinstiitze hinlen (innere HintergliedmaBe), 
4. diagonale Zweibeinstiilze (innere HintergliedmaBe, auBere 

VordergliedmaBe), allein stiitzende Mitteldiagonale, 
5. Einbeinstiilze vorn (auBere VordergliedmaBe), 
6. Zweibeinstiilze vorn (beide VordergliedmaBen), 
7. Einbeinstiitze vorn (inn ere VordergliedmaBe), 
8. langere oder kiirzere Schwebephase. 

g) Der Sprung. 

Mehr als andere Tiere iiberwindet das Pferd im Gelande 
auftretende Hindernisse durch den Sprung. Das Sprungver
mogen der pferde ist nach Korperbau, Veranlagung und Trai
ning sehr verschieden. Gute Springpferde vermogen mit 
Reiter im Weitsprung einen Abstand von 10 m und mehr zu 
iiberwinden. 1m Hochsprung ist die Dberwindung eines 1,60 m 
hohen Hindernisses unter dem Reiter eine sehr gute Leistung. 
Ohne Reiter erreichen gute Springpferde Hochsprungleistun
gen his zu 2 m. 

Das Pferd fiihrt, wie alle vierfiiBigen Tiere, den Sprung 
aus dem Galopp, und zwar aus dem Renngalopp, aus. Wenn 
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es in Arbeitsgalopp odeI' in einer ande
ren Gangart ging, setzt es sich in einer 
gewissen Entfernung VOl' dem Hinder
nis in Renngalopp und nimmt damit 
gewissermaBen Anlauf. VOl' dem Hin
dernis erhebt es sich dann auf die 
Hinterhand, die Vordergliedmagen wer
den angezogen und gebeugt. Die Hin
tel'gliedmaBen stoBen den je nach del' 
Hohe des Hindernisses mehr odeI' we
niger aufgerichteten Rumpf kraftig abo 
Danach schwingt del' Rumpf, indem 
nun auch die IIintergliedmagen an
gezogen werden, frei libel' das Hinder
nis hinweg, urn auf der anderen Seite 
durch die inzwischen ausgestreckten 
V ordergliedma{~en wieder aufgefangen 
zu werden. 

Urn zu verstehen, wie das Pferd den 
Sprung mitten in eine Bewegungsfolge 
des Renngalopps hineinordnet, folgen 
wir den zeitlupenmaBig verlangsamten 
Bewegungen eines springenden Pferdes 
(Abb·76). 

Wir sehen ein Pferd im Rechts
galopp an ein Hindernis herankommen. 
\Vahrend in einiger Entfernung vom 
Hindernis die Schwebephasen zwischen 
den cinzelnen Bewegungsfolgen deut
lich wahrzunehmen sind, beginnt das 
Pferd kurz VOl' clem Hindernis "kurz 
zu treten". Das heiBt, es verklirzt die 
Schwebephase, schlieBIich verschwindet 
sie, weil das Pferd mit seiner linken 
HintergliedmaBe immer schon wieder 

Abb. 76. Pferd im Sprung aus dem RcchtsgaJopp. 
BiJderserie, gezeichnet nach Filmaufnahmen. 

11 Kriiger, Unser Pferd und seine Vorfahren. 



fuBt, ehe die rechte VordergliedmaBe abgelost hat. Dabei treten 
die Hinterhufe immer mehr unter den Leib. - Jetzt ist das 
Pferd vor dem Hinderms angekommen! Soeben will die rechte 
VordergliedmaBe den Boden verlassen. Die stark nach vorn 
fassende linke HintergliedmaBe hat schon wieder aufgesetzt. Da 
sie so weit nach vorn griff, daB der Schwerpunkt von Pferd 
und Reiter etwa iiber ihrem FuBungspunkt liegt, konnen die 
langen Riickenmuskeln des Pferdes beginnen, den Rumpf 
auf die linke HintergliedmaBe auf zurich ten. Gleich nach der 
link en HintergliedmaBe fuB!, wie im normalen Renngalopp, 
auch die zur Mitteldiagonalen gehorige rechte Hinterglied
maBe und tritt schrag vor die linke. Jetzt wird der Rumpf 
vollends hochgezogen. Da er in der Bewegungsrichtung, aber 
zugleich aufwarts weiterschwingt, verlaBt die linke Hinter
gliedmaBe bald wieder den Boden. Sie erteilt dem Korper 
im Sprung wohl einen gewissen Antrieb, einen kraftigeren 
empfangt er abel' zweifellos von del' rechten HintergliedmaBe, 
die vor dem Hindernis als letzte abstoBt. - Jetzt schwingt der 
Pferdekorper iiber das Hindernis. - Und von den beiden 
VordergliedmaBen, die sich nach Dberwinden des Hinder
nisses zu strecken beginnen, ist es die zur Mitteldiagonalen 
des Rechtsgalopps gehOrige linke, die zuerst auf den Erd
boden aufsetzt; sie tritt tief im Fesselgelenk durch, so daB der 
Fesselkopf fast den Erdboden beriihrt. Abel' auch die bald 
nach ihr fuBende rechte VordergliedmaBe hat zweifellos 
ein betrachtliches MaB del' Korperlast auf sich zu nehmen. 
Wie im gewohnlichen Galopp, lost die linke VordergliedmaBe 
als erste wieder abo Und wenn auch die rechte, die zuletzt 
fuBte, im Begriff ist, sich vom Boden zu entfernen, ist, da 
das Pferd immer noch abgekiirzten Galopp geht und keine 
Schwebephasen zwischen die einzelnen Bewegungsfolgen ein
legt, die linke HintergliedmaBe schon wieder zur Stelle, urn 
zur Fortsetzung des Rechtsgalopps hinhaltend die Last des 
Rumpfes zu iibernehmen. 

Es ergibt sich also, daB das Pferd den Sprung mitten in 
eine Bewegungsfolge des Renngalopps hineinordnet. W ollte 
man durch Zusammenstellung der Stiitzkonstellationen ver
suchen, das Bewegungsbild des Sprunges klarzumachen, so 



ki:innte man sagen: Es gilt die Zusammenstellung der Kon
stellationell des Renngalopps (S. I 60). Der Sprung erfolgt zwi
sehen den Konstellationen 3 und 5. Die Konstellation fl, die 
diagonale Zweibeinstutze der Mitteldiagonalen, ist gewisser
maBen dureh den Sprung ersetzt. Au{~erdem fallt vor und 
hinter clem Sprung die Schwebephase 8 aus, und an ihre Stelle 
tritt eine wenig beanspruehte Diagonalstulze der auBeren 
HintergliedmaBe und cIer inneren Yorde1'gliedmai5c. 

Diese Sehilde1'ung war davon ausgegangen. daB das Pferd 
naeh dem Sprung den gleichen Galopp fortsetzt, den es vor 
dem Sprung gegangen war. Das ist jedoeh haufig nieht der 
Fall. Viele Pferde wechseln im Sprung den Galopp. Weehseln 
sie von Reehts- zu Linksgalopp, so ist es also, naehdem die 
reehte HintergliedmaBe yor clem Hindernis den letzten AbstoB 
gegeben hat, nieht die linke Vol'dergliedmaBe, die die Last 
als el'ste auffangt, sondern die reehte. Ih1' folgt dann als 
letzte und zugleieh fuhrende VordergliedmaBe die linke. l~lld 
nach diesel' fuBt zum weiteren Linksgalopp die reehte Hinter
glietlmaBe. Ein solcher \Vechscl wird nicht durch falschen 
Sitz oder Unsieherheit cles Reiters bedingt, sondern scheint 
YOIl den Pferden moglicherweise aus clem Grunde unbewuBt 
ausgefuhl't zu werden, damit sie naeh dem Sprung dasjenige 
diagonalc Gliedmagenpaar im Galopp starker beanspruehen 
ki:innen - wir erinnern uns an die ungleiehe Beanspruehung 
der diagonalen GlieclmaBenpaare bei jedem Galopp --, das 
yor dcm Sprung gesehont worclen war. 

h) Einige Dressurbewegungsformen. 

Viele Pferde zeigen cine ausgesproehene Begabung zur Er
lernung formsehi:iner, wohl abgewogener Bewegungen. Unter 
den versehieclenen Rassen stehen c1ie Lipizzaner, von c1enen 
fruher die Rede war, in dieser Hinsieht an c1er Spitze. Diese 
Dl'essurbewegungcn crfolgen zum Teil wahrend der Fort
bewegung innerhalb der socben gesehilderten Gangarten, zum 
Teil erfoIgen sie aber aueh auf <ler Stelle, entweder auf del' 
Erde oder aber aueh in einem Sprung wahrend des Sehwe
bens in der Luft. Die Gesamtheit dieser Bewegungsformen 
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stellt das dar, was wir als die "Hohe Schule" der Reitkunst 
bezeichnen. Die Abb. 77 zeigt als Beispiel drei Formen von 
besonderer Schwierigkeit, die Levade, die Croupade und die 
Capriole. Bei der Levade erheht das Pferd den Rumpf schrag 
aufgerichtet uber dieetwas gebeugten und unter den Leib ge
schobenen HintergliedmaBen. Die VordergliedmaBen werden 
gebeugt angezogen. Die Croupade ist ein Sprung auf der 
Stelle mit schrag aufgerichtetem Korper und angezogenen 
Vorder- und Hinterbeinen. Bei der Capriole, die eben falls in 

Abb. 77. Einige 
Dressurbewegungs
farmen des Pferdes. 

a) Levade. 
b) Craupade_ 
c) Capriale_ 

einem Sprung auf der Stelle ausgefuhrt wird, werden, wah
rend der Rumpf annahernd horizontal gehalten wird, die 
Vorderbeine angezogen, die Hinterbeine dagegen maximal 
nach hinten ausgestreckt. 

Natiirlich lernen diese schwierigsten Kunststucke nur Tiere 
mit einer ganz besonderen Begabung. Sie bedurfen dazu eines 
verstandnisvollen Reiters, der bei einer gewissen Harte die 
Fahigkeit besitzt, sich in das innere Getriebe des lebenden 
Pferdekorpers hineinzufuhlen. 

1st es schon ein begluckendes GefuhI, mit einem Hund 
durch Wort und Blick eine inn ere Verbindung herzus tellen, 
wieviel stolzer empfinden wir es, das soviel starkere Pferd 
durch Wort, ZugeI und Schenkeldruck zu einem gefugigen 
Werkzeug unseres Willens und dariiber hinaus zu einem 
treuen und anhanglichen Kameraden machen zu konnen. In 
der Tat, es ist ein wahrhaft miinnlicher Sport, das Reiten. 
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"In der Gesundheit des Leibes, 
am Busen des Weibes, 
auf dem Riicken der Pferde 
liegt das Gluck dieser Erde." 
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Handbuch 
der vergleichenden Anatomie 

der Haustiere 
Bearbeitet von 

Wilhelm Ellenberger t 
Geh. Rat, Dr. med. et med. vet. et 
phil., ehem. O. Prof. an der vormal. 

TierarztIiehen Hoehsehule in Dresden 

Hermann Baum t 
Geh. Medizinalrat, Dr. med. et med. vet. 

et phil., ehem. O. Prof. der Veterinar
anatomie an der Universitat I"eipzig 

Siebzehnte Auflage 

der in 1.-~. von Gurlt, in 5. von Leisering und Muller, in 6. und 7. 
von Leisering, Muller und Ellenberger, in 8. von Ellenberger, Miiller 
und Baum, in 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. und 16. Auflage von 

Ellenberger und Baum bearbeiteten Anatomie der Hallstiere. 

Mit 1393 zum gro1.\en Teil farbigen Abbildungen 
XVIII, 1102 f-leiten. 1982. Gflbunden RM 89.-

Aus den BespreGhungen: In dell seiL dem Erscheill"lI der vurhergehen
den Auflage verstrichenen 6 Jahren isl an dem altbewahrten Werk fleiJ.\ig 
weitergearbeitet worden. Die wertvolle Grundlage ist erhalten geblieben. An 
vielen Stellen wurden neue Ergebnisse der Forschung eingefiigt und Ver
besserungen an Text und Abbildungen vorgenommen. 1m wesentlichen ist 
die N euausgabe noch das Werk von Her man n B a u m, der noch vor deren 
Erscheinen seinen im Tode vorausgegangenen Mitarbeitern der vorhergehen
den Auflage, Wilhelm Ellenberger und Hermann Dexler, nachfolgen 
muJ.\te. Zu der Uberarbeitung des umfangreichen Buches wurden von B a u III 
seine Mitarbeiter am Leipziger Veterinaranatomischen lustitut, die Herrell 
P. Co h rs und Hug 0 G r au, herangezogen, von denen ers terer die histolo
gisch-embryologischen, letzterer die makroskopis("h-nllatomischell Ahs()hniti" 
iibernahm. Trotz der mannigfaltigen Erganzungell uud Vcrbesserungen, die 
namentlich in der Darstellung des LymphgefaBsystems zu groJ.\eren Ver
ii.nderungen fiihrten, ist der Umfang des Bllches nUl' um 30 Seitell gewachsen, 
unter Zunahme der Figurenzahl urn 25. Aber die Ileuen Abbildungen sind 
in Wirklichkeit zahll'eicher, da vel'schiedentlich wenigor schone Abbildullgen 
gegen bessere umgetauscht wurdcn. Das gilt Z. B. auch fiir mehrere Abbil
dungen aus der menschlichen Muskellehre. Es kann kein Zweifel sein, daB 
das wundervoll ausgestattete, sehr preiswerte Buch uuch weiterhin fur die 
Allsbildung und Lebensarbeit del' deutschen Tierarzte grundlegend sein wird. 

"Zentralblatt jur allgemeine Fatltoloq'i"" 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung 
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Angewandte Tierzucht auf rassenbiologi
scher Grundl age. Von Dr. Carl Holecek-Holleschowitz, Privat
dozent fUr besondere Tierzuchtlehre an del' Hochschule fiir Boden
kultur in Wien. Mit 107 Abbildungen im Text. XIV, 176 Seiten. 
1939. (Verlag von .lulius Springer-Wien.) 

RM 12.-; gebunden RM 13.50 

Inhaltsiibersicht: Rasse, Erbgut und Umwelt in 
We c h s e I b e z i e hun g de r Z u c h tar be it: Die Begriffswelt der 
Rasse bei Haustieren. Das Erbgut unserer Haustiere. Die Umwelt 
und Zuchtmethodik. - Die Hausrinder und ihre Zucht
en twickl ung: Abstammung und Rassendifferenzierung der Rinder. 
Del' Rassenkreis del' Stammeslinie des Ur-Rindes. Der Rassenkreis 
der Kurzhorn-Rinder. Del' Rassenkreis der Kurzkopf-Rinder. Die 
Rassen der hornlosen Rinder. - Die Hauspferde und ihre 
ziichterische Entwicklung: Die Abstammungsfragen. Del' 
Rassenkreis der Kaltblut-Pferde. Der Rassenkreis der morgenlandi
schen Pferde. Europaische Zuchtrassen. Del' Kreis del' Ponyrassen.-
Das Hausschwein und seine Zuchtentwicklung: Die 
Abstammungsfragen und Zuchtentwicklung. Die Landrassen des 
Schweines. Die veredelten Landschwein-Rassen. Die Zuchtrassen 
der Hausschweine. - Die Z u c h ten t w i c k I u n g be i m S c h a f: 
])ie Abstammung der Hausschafe. - Die Z u c h ten t wi c k 1 u n g 
der Ziege: Die Abstammung del' Hausziegen. - Anhang: Bin
logische Konvel'genzvorgange del' allgemeinen Hassenkunde. 

Lehrbuch der allgemeinen Tierzucht. 
Von Dr. Leopold Adametz, o. o. Professor, Vorstand der Lehrkanzel 
fiir Tierzucht an der Hochschule fiir Bodenkultur in Wien. Mit 
228 Abbildungen und 14 Tabellen im Text. XV, 457 Seiten. 1926. 
(Verlag von Julius Springer-W i en.) HlVI 27.-; gebunden RlVI 28.50 

Der Zi.ichter. Zeitschrift fur thcoretische und 
angewandte Genetik. Begriindet von Erwin Baurt. 
Herausgegeben im Auftrage des Reichsverbandes der deutschen 
P£lanzenzuchtbetriebe und des Kaiser Wilhelm-Institutes fiir 
Zuchtungsforschung, Erwin Baur-Institut, Miincheberg i. M., 
von B. H us f e 1 d. Erscheint einmal monatlich. 

Vierteljahrlich RM 7.50; Einzelheft RM 3.-

Zu 1eziehell dureh jede Buehhulldlung 
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