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Vorwort. 

Das Biichlein ist hauptsachlich fiir den Jager geschrieben. 
Zwar nicht fiir den Jager, dem das Wild nur als Beute gilt, 
sondern vielmehr fiir den naturgebundenen Jager, der seine 
Freude daran hat, auch das lebende Wild zu beobachten und 
zu betreuen. Ihm ist es ja zu verdanken, daB heute noch unser 
machtiges Reich einen nach Art und Zahl so reichen Wild
stand aufweist wie kein anderes Kulturland der Erde. 

Dem Biologen drangen sich aus der Beobachtung des Wil
des auf Schritt und Tritt Fragestellungen auf, deren Beant
wortung er zum mindesten versuchen soli. Gerade bei den 
wildlebenden Tieren treten die Probleme in reinerer und ein
fachet-er Form an den Beobachter heran, da sie nicht durch 
die Domestikation verschleiert und getriibt sind. Die bio
logische Deutung und Auswertung der Lebensgewohnheiten 
des Wildes geben die Grundlagen, urn dieses kostbare Volksgut 
fiir aIle Zukunft zu schiitzen und zu erhalten. 

Entgegen der bisherigen Gepflogenheit bildet das Biichlein 
nicht eine Naturgeschichte des Wildes in dem Sinne etwa, 
daB eine Wildart nach der anderen aufgezahlt und beschrieben 
wird. Es ist der Stoff vielmehr nach Organen gegliedert, deren 
gemeinsame Merkmale bei den einzelnen Arten zusammen
gefaBt und deren Verschiedenheiten hervorgehoben werden. 
Somit handelt es sich mehr urn eine vergleichende Biologie 
des Wildes. 

Es ist klar, daB bei dem gegebenen Umfang keineswegs 
eine erschopfende Darstellung der Gesamtbiologie des Wildes 
gegeben werden kann. Dazu ware ein mehrbandiges Werk 
notwendig, fiir das derzeit noch die notigen Unterlagen fehlen. 
Es werden vielmehr nur ausgewahlte Abschnitte der Wild-

v 



kunde behandelt, und zwar vor aHem jene Fragen, die dem 
Jager und Heger besonders naheliegen. 

Da ich mich selbst seit Jahren mit wildkundlichen For
schungen befaBt habe, ist es verstandlich, daB deren Ergeb
nisse ausfiihrlicher behandelt werden als andere Gebiete, auf 
denen mir nur mangelhafte eigene Erfahrungen zur Ver
fiigung stehen. Es bietet somit das Biichlein zugleich eine 
Zusammenfassung meiner in verschiedenen Zeitschriften zer
streuten Mitteilungen aus der Wildbiologie. 

Die Abbildungen sind, sofern nichts anderes angegeben ist, 
Originale des Verfassers. 

Innsbruck, im Juni 1939. 
S. v. Schumacher. 
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Einleitung. 

Der Schu6 ist gefallen. Der Rehbock blieb im Feuer. Die 
Hochspannung des Jagers, die vor dem SchuB den Siedepunkt 
erreicht hatte, ist auf den Nullpunkt gesunken, j,a, sie hat einer 
gewissen Erschlaffung Platz gemacht. Allerdings halt diese 
nicht lange an, sondern weicht einer neuerlichen Spannung, 
die sich um so mehr steigert, je mehr sich der Jager dem er
legten Bock nahert. 1st es wirklich der schon langst bekannte, 
oft verfolgte gute Bock, oder ist es ein Fremdling? Entspricht 
sein "Gehorn" den Anforderungen, die an einen Erntebock ge
stellt werden, so daB es nicht etwa bei der nachsten Pflicht
Trophaenschau einen Schlechtpunkt erhalt? Hat der Bock das 
n6tige Alter, oder ist esein Zukunftsbock, ein Blender, der 
nur mit seinen langen lichten Stangen geprahlt hat? Diese und 
ahnliche Fragen finden ihre Beantwortung erst, wenn der 
Jager den Bock in Handen und nach allen Richtungen unter
sucht hat. Damit lost sich die Spannung in Befriedigung, oder 
freilich auch oft in Enttauschung auf. Und je nachdem geht 
der Jager durch die Last des Bockes bedriickt oder erleichtert 
nach Hause. 

Andere Fragen wird sich der Biologe stellen. Kann man 
beirn Rehbock von "GehOrn" sprechen? Wie kommt es, daB 
der Kopfschmuck des Rehbockes in so mannigfaltiger Form 
auftritt? Sind die verschiedenen Formen auf Vererbung zu
riickzufiihren oder umweltbedingt? Wie kann man das Alter 
eines Bockes mit annahernder Sicherheit ermitteln? Diese und 
ahnliche Fragen sind freilich nicht so leicht zu beantworten. 
Zum rnindesten regen sie aber den Biologen zurn Nachdenken 
und zu wissenschaftlicher Forschung an. 1m Folgenden soll 
derartigen Fragen nahergetreten weI1den. 

1 v. Schumacher, Jagd und Biologie. I 



Geweih, GewichteI, Gehorn. 

Die bei den Cerviden (Familie der Hirsche) auftretenden 
Stangenbildungen am Ha:upte bezeichnet der Zoologe als Ge
weih. Es ist daher nichts dagegen einzuwenden, wenn er auch 
von einem Rehgeweih spricht. Der Jager hat aber seine eigene 
Sprache und halt an seinen alten Bezeichnungen mit groBer 
Ziihigkeit fest, und das mit Recht. Nicht gerechtfertigt scheint 
mir aber das Festhalten an einer Bezeichnung, die falsch ist, 
und fiir die zudem eine andere treffendere Bezeichnung in der 
Weidmannsspraehe vorliegt. Das trifft fiir die nunmehr offi
ziell eingefuhrte Bezeichnung Reh-"GebOrn" zu. Gehorn und 
Geweih sind zwei grundverschiedene Bildungen, und es wird 
sich jeder Biologe dagegen wehl1en, ein Geweih als Gehorn zu 
bezeichnen. Ebenso wehrt sich aber der Jager, beim Rehbock 
von einem Geweih zu spreehen, da diese Bezeichnung in der 
Weidmannssprache nur fur den Hirsch gebrauchlich ist. Nun 
haben wir aber, namentlich in den Alpenlandern, die seit jeher 
iibliehe Bezeiehnung "Gewichtel", eine Bezeiehnung, die 
durchaus zutreffend ist, da j,a die Stangen des Rehbockes 
nichts anderes sind als ein kleines Geweih. Unter den Begriff 
"GebOrn" fallen die Gemskrucken, die Horner des Stein
boekes und die Schneeken des Muffelwildes. 

Zur Bekraftigung, daB Geweih (Gewichtel) und GebOrn 
streng auseinanderzuhalten sind, diene folgendes: 

Das Geweih ist im allgemeinen als miinnliches sekundiires 
Geschlechtsmerkmal aufzufassen, da es nur dem Mannchen, 
nieht aber dem Weibchen zukommt. Eine Ausnahme hiervon 
maeht nur das Rentier, bei dem beide Gesehlechter ein Ge
weih tragen, so daB es bei dieser Art als Artmerkmal an
zuspreehen ist. In seltenen Ausnahmefallen kann allerdings 
auch eine RehgeiB ein Gewichtel tragen, das aber meist rudi
mentar bleibt und wohl nie die AusmaBe des Gewichtels eines 
gleiehalterigen Bockes erreieht. 

Wenn es sieh nieht urn einen Seheinzwitter handelt, so sind 
es zumeist alte, sehon seit langerer Zeit gelte GeiBen, die auf
haben. Noeh seltener ist dies bei Rothirsehtieren der Fall. DaB 
ein Weibohen im hoheren Alter, namentlich naeh dem Auf-
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bOren der Geschlechtstatigkeit, mehr mannliche sekundare Ge
schlechtsmerkmale annimmt, kann man auch anderwarts viel
fadl beobachten. Ich erinnere z. B. nur an die bartigen alten 
Weiber. 

Das GehOrn kommt im allgemeinen beiden Geschlechtern 
zu und ware somit als Artmerkmal aufzufassen. Hiervon 
macht von unseren Wildarten allerdings das Muffelwild eine 
Ausnahme, indem das Muffelschaf im Gegensatz zum Widder 
nur selten ein rudimentares Gehorn in Form von "Stumpfen" 
tragt. Aber auoh bei der Gemse und beim Steinwild erreicht 
das Gehorn der GeiB niemals die Machtigkeit wie beim Bock, 
so daB die bessere Ausbildung des Gehoros als mannliches 
Geschlechtsmerkmal zu werten ist. 

Das Geweih wird alljahrlich abgeworfen und wieder neu 
gebildet, ist somit eine nur einjahrige Bildung. Wahrend das 
GehOrn niemals abgeworfen wird und somit eine lebenslang
lichc Bildung darstellt. Wenn man bedenkt, daB das Geweih 
des Rothirsches ein Gewicht von 7 bis 8 kgerreichen kann und 
in verhaltnismaBig kurzer Zeit (etwa in 3 Monaten) neu ge
hildet wird, so stehen wir vor einer alljahrlichen Leistung des 
Organismus, dem nur das alljahrliche Austragen eines oder 
mehrerer Jungen durch das Muttertier an die Seite gesetzt 
werden kaun. 

Es ist verstandlich, daB die Ausbildung des Geweihes mit 
der Leistungsfahigkeit des Gesamtorganismus von Jahr zu 
Jahr zunimmt, was sich in der GroBe, dem Gewicht und der 
allerdings nicht ganz gesetzmaBig wachsenden Endenzahl 
auBert. Die hochste Stufe der Ausbildung muB daher das Ge
weih erreichen, weun sein Trager in der Vollkraft des Lebens, 
im "besten Alter" steht. In bOherem Alter macht sich die ge
ringere Leistungsfahigkeit des Organismus auch in der mehr 
und mehr abnehmenden Ausbildung des Geweihes bemerkbar. 
Der Hirsch "setzt zuriick", wie der Jager sagt. Bei keinem an
deren Organ sehen wir die Lebenskurve mit ihrem auf- und 
absteigenden Schenkel so sinnfallig ausgedriickt wie am 
Geweih. 

Das Rehgewichtel unterscheidet sich vom Hirschgeweih 
nur dadurch, daB bel ihm nie die groBe Endenzahl erreicht 
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wird wie bei ersterem. Die hoehste normale Stufe sind drei 
Enden an jeder Stange, d. h. das Seehser-Gewiehtel. Vier 
Enden an jeder Stange, d. h. ein Aehter-Gewiehtel, ist nieht 
als eine normale Entwieklungsstufe, sondern als reeht seltene 
Ausnahme anzusehen. AuBerdem wirft der Rehboek friiher 
ab, und das neue Gewiehtel wird aueh friiher gebildet, "ge
sehoben", so daB die Ausbildung des Gewiehtels hauptsaehlieh 
in die Wintermonate, die des Hirsehgeweihes in das Friihjahr 
WIt. 

Abb. 1. Gewichtel eines ein
jahrigen Rehbockes. 

·timl(lp/m 
I 
I 
I 

/ 

Abb.2. Krucke eines achtjahrigen Gems
bockes. Die zuerst gebildeten Teile 
von Gewichtel und Krucke sind schwarz, 
die zuletzt gebildeten weiB dargestellt. 

Das Geweih (und Gewiehtel) ist Knochen und zeigt den
selben Feinbau und dieselbe ehemisehe Zusammensetzung wie 
jeder andere Knoehen. Es besteht aus Knoehengrundsubstanz 
und in diese eingelagerten Knoehenzellen, die wahrend der 
Entwieklung Knoehenbildungszellen waren und die Knoehen
grundsubstanz erzeugt haben. Da die Knoehenbildungszellen 
Abkommlinge des mittleren Keimblattes (Mesoderm) sind, ist 
das ganze Geweih eine mesodermale Bildung. Chemiseh setzt 
es sieh aus einer leimgebenden Substanz und Kalksalzen 
zusammen. 

Das Gehorn besteht aus Hornsubstanz, emem Um
wandlungsprodukt der oberflaehliehsten Zellen der Oberhaut 
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(Epidermis), und ist seiner Herkunft und seinem Bau nach 
den iibrigen Abkommlingen der Epidermis, den Schalen, Kral
len, Haaren und Federn an die Seite zu stellen. Da die Epi
dermis aus dem auBeren Keimhlatt (Ektoderm) hervorgeht, 
ist somit das Gehorn eine ektodermale Bildung. Die Horn
substanz, das Keratin, ist weder leimgebend, noch enthalt sie 
Kalksalze. 

Das Wachstum erfolgt beim Geweih in der Weise, daB sich 
zuerst die basalen Teile und erst spater die Spitzen (Enden) 
ausbilden. Der Zuwachs erfolgt stets am jeweiligen Stangen
ende. Es zeigt somit das Geweih ein ausgesprochenes Spitzen
wachstum (Abb. I). 

Beim GehOrn, z. B. bei der Gemskrucke, wird zuerst die 
Spitze ausgebildet, und der Zuwachs neuer Hornmasse erfolgt 
von der Basis her, so daB die Spitze dadurch mehr und mehr 
in die Hohe geschoben wird (Abb. 2). Das GehOrn zeigt somit 
fJasales Wachs tum. 

Das Geweih bildet die unmittelbare Fortsetzung des Rosen
stockes oder Stirnzapfens, so daB die Knochenmasse des letz
teren ohne scharfe Grenze in die Geweihstange iibergeht. 

Das Gehorn sitztdem hohen, spitz zulaufenden Stirn
zapfen auf und ist mit diesem nur durch Weichteile ver
bunden, so daB es sich z. B. durch Kochen vom Stirnzapfen 
als "Schlauch" ablosen laBt. 

Alles in aHem wird man begreifen, daB dem Biologen das 
Reh-"GehOrn" gegen den Strich geht, und daB er viel lieber 
von einem Gewichtel sprechen wird. 

Die Formgestaltung des Gewichtels. 

Trophae kann etwa mit "Siegespreis" verdeutscht werden. 
Nicht umsonst hat der Jager diese Bezeichnung fiir ganz be
stimmte Teile des gestreckten Wildes gewahlt. Das Geweih des 
Hirsches, das Gewichtel des Rehbockes, die Krucken der 
Gemse, das Gehorn des Steinbockes, die Schnecken des Muffel
widders, die Gewehre des Ebers werden als Trophiien des 
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Schalenwildes gewertet, als Siegespreis dafur, daBes dem 
Jager gelungen ist, das betr·effende Stuck zu iiberlisten und 
zur Strecke zu bringen. Mit der Ausbildung und Wuchtigkeit 
wachst in den Augen des Jagers im allgemeinen auch der Wert 
der Trophae und erreicht den Hohepunkt mit dem hOchst
moglichen AusmaB der Entwicklung. Das ist aber immer erst 
dann der Fall, wenn der Trager der Trophae auf dem Hohe
punkt seines Lebens steht. Einen Jungling von einem Hirsch 
oder Rehbock zu iiberlisten, ist keine groBe Kunst. Es ist aber 
auch die Trophae so unansehnlich, daB der Jager sie kaum 
als Siegespreis wertet. Handelt es sichaber urn einen alten, 
vielverfolgten und gewitzigten Herm, der sich vermoge der 
uberlegenen Ausbildung von Geruch- und Gehorsinn seinem 
Verfolger immer wieder zu entziehen weiB, dann wird die voll 
entwickelte Trophae wirklich zu einem Siegespreis, die der 
Jager, wenn er sie endlich doch errungen hat, voll Stolz an 
die Wand hangt. 

Bei keiner Wildart zeigen die Trophaen eine derartige 
Mannigfaltigkeit wie beim Rehbock. Ja, wenn unser Reh ein 
seltener Urwaldbewohner ware, so wurden die Forschungs
reisenden nach der Ausbildung der Gewichtel wohl eine ganze 
Reihe von Arten aufgestellt haben. Gemde diese Mannigfaltig
keit reizt aber den Biologen nachzuforschen, welche Faktoren 
fur die F ormgestaltung des Gewichtels maBgebend sind. 

Wie fUr jeden Korperteil eines Tieres, so kommen auch 
fur die Formgestaltung des Geweihes zwei Momente in Be
tracht: Vererbung und Umwelteinfluf3. DaB fur die Ausbil
dung des Gewichtels die Vererbung eine groBe Rolle spielt, 
ergibt sich ohne weiteres aus der Betrachtung zahlreicher, aus 
demselben Gebiete stammender Gewichtel. 

Nicht allzu selten kommen abnorme Stangenbildungen vor, 
die nicht die Folge einer Verletzung oder Erkrankung sind 
und sich mit groBer Ziihigkeit durch mehrere Generationen 
vererben. Derartige angeborene Abweichungen, wie z. B. Drei
stangigkeit, ein- oder beiderseitige Plattkopfigkeit, d. h. Fehlen 
der Stange und haufig auch des Rosenstockes, auBergewohnlich 
eng gestellte, ungewohnlich gekrummte Stangen, Schaufelbil
dung usw. wiederholen sich mehrfach in derselben Sippe. Die 
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Ahnlichkeit derartiger Abnormitaten ist gewohnlich so groB, 
daB man auf den ersten Blick sagen kann, daB deren Trager 
nahe verwandt sein mussen. 

Man hat die Veranderlichkeit in der Ausbildung der Ge
wichtel bei unserem Rehbock dadurch zu erklaren versucht, 
daB das Rehwild unserer Heimat kein rassereiner Typus ist, 
sondern ein'e Bevolkerung (Population) darstellt, welche aus 
clem Gemisch zweier, in anderer Gegend noch rein erhaltener 

Abb. 3. GewichteI yom Sibirischen Reh· 
bock (nach Koller). 

Abb. 4. GewichteI yom Siideuro· 
p1lisch·kleinasiatischen Rehbock 

(nach Koller). 

Arten besteht, namlich dem Sibirischen Reheinerseits und 
dem Siideuropiiisch-kieinasiatischen Reh andererseits. Erste
res (Abb. 3) besitzt starke, weit ausgelegte Stangen mit 
guter Perlung und bedeutende KorpergroBe. Es neigt zu ge
selligem Leben (Herdenbildung) und zu Wanderungen. Letz
teres (Abb. 4) besitzt schlanke, eng gestellte Stangen mit 
schwacher Perlung und geringe KorpergroBe. Es lebt mehr 
vereinzelt und ist standorttreu. 

Man findet auch bei unserem Reh auf verhaltnismaBig eng 
begrenztem Raum Typen, die in bezug auf die Gewichtelausbil
dung dem Sibirier, und Typen, die dem Kleinasier ahneln. 
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Damit erscheint aber die F ormmannig
faltigkeit der Gewiehtel keineswegs etr

schopft. Rei unsevem Rehboek kann man 
der Form naeh etwa folgende Haupttypen 
des Gewichtels unterseheiden: I. das ge-
rade parallele, 2. das gerade ausgelegte, 
3. das eiformige, 4. das korbformige und 
5. das lyraformige Gewiehtel (Ahb.5). 

AuBer diesen Haupttypen gillt es aber 
aIle denkbaren Obergange von der einen 
zur anderen Form. Da auB'erdem die 
Perlung, die Form der Rosen, die Starke 
und Lang,e der Stangen und Enden, die 
Eiirbung der Stangen auBerordentIieh 
schwankt, so gleieht kaum ein Gewichtel 
vollstiindig dem andel'en. 

Wie kommen nun diese verschiedenen 
Formen zustande? Zunaehst sehen wir 
einmal eine gewisse Ahhangigkeit des 
Gewiehtels von der Stellung der Rosen
stocke oder Stirnzapfen. Sie sind ja das 
Bleibende, da sie nieht wie die Stangen 
alljahrlieh abgeworfen werden. Ihre Stel
lung andert sieh aueh im Laufe der Jahre 

, nieht wesentlich. Der Stellung nach kon
nen wir folgende Typen unterseheiden: 
parallel gestellte, di¥ergente und kon
¥ergente RosenstOcl<!e. Dabei konnen bei 
jeder dieser Typen die Rosenstocke eng 
oder weit gestellt sein. In der Mehrz~l 
der FaIle sehen wir nun, daB die Aehse 
der Stange mit der des Rosenstockes zu
sammenfallt. Wenigstens gilt das fur 
die beiden ersten Gruppen, Dieht aber fur 
die konvergenten RosenstOcke. 

Bei parallelen RosensWeken werden 
wir daher gewohnlieh ein gerades par-

Abbo 50 Typische Gewichtelformeno 



alleles oder ein lyrafonniges Gewiehtel finden (vgl. Abb.5), 
das je nach dem Abstand der RosenstOc~e voneinander eng 
ooer weit gestellt sein kann. Bei di¥ergenten RosenstOcken 
sehen wir meistein gerade ausgelegtes oder ein ei- bis 
korbformiges Gewiehtel. Bei den nieht allzu selten vor
kommenden konvergenten Rosenstoc~en muEte es beim 
Zusammenfallen der Stangenaehsen mit denen der Rosen
stocke zu einer Kreuzung der Stangen kommen, eine 
Fonn, die aber hOchstens als seltene Abnormitat auftritt. 
Wir sehen vielmehr bei konvergenten Rosenstoeken ein paral
leles oder sogar ausgelegtes Gewichtel. Die Abhangigkeit des 
Gewichtels von den Rosenstoeken bezieht sieh wmit haupt
saehlich auf die SteHung, weniger aber auf die Form der 
Stangen. 

Fur die Formgestaltung der Stangen kommt vor aHem die 
Blutversorgung in Betraeht. Die noeh waehsenden Geweih
stangen sind mit Bast, d. i. die mit der Knoehenhaut ver
schmolzene auBere Haut, uberzogen. Der Bast enthalt nieht 
nur knochenbildendes (osteogenes) Gewebe mit Knoehen
bildungszellen (Osteoblast en) , sondern auch auBerordentlich 
zahlreiehe BIutgefaEe, denen die Aufgabe zukommt, die zum 
Aufbau der Knochenmasse notigen Stoffe zuzufuhren. 

Die GefaBe verlaufen hauptsaehlich in der tiefsten Schicht 
des Bastes, so daB sie der Oberflaehe der knoehernen Stange 
unmittelbar aufliegen und an ihr rinnenformig'e Vertiefungen, 
die GefaBrillen, erzeugen. Namentlich sind es die Arterien, 
die scharf begrenzte und tiefe Rillen hervorrufen. Aus ihrem 
Verlauf laBt sich die Anol'dnung der Arterien wahrend des 
Geweihwachstums ohne weiteres ablesen. Fur das Hirsch
geweih ergibt sich ein Dberwiegen der Blutversorgung an der 
AuBenseite der Stange und an der Unterseite der Sprossen. Da 
jene Seite, die mehr BIut und somit auch mehr Aufbaustoffe 
fur das Geweih zugefuhrt erhalt, raseher wachsen wird, so 
mussen sich die Stangen und die Sprossen mit der. Konvexitat 
gegen die besser erniihrte Seite kriimmen. 

Nun konnen wir aueh versuchen, die verschiedenen Form
typen des Rehgewiehtels aus der Arterienanordnung abzuleiten. 
Wird der Stange allseitig die gleiche Blutmenge zugefuhrt, 
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so wird sie ohne Kriimmung in der Richtung der Rosenstocke 
vorwachsen. Es entsteht ein gerades paralleles oder gerades 
ausgelegtes Gewichtel (Abb. 6 a, b). Oberwiegt die Blutzufuhr 
ander AuBenseite der Stange, so muB diese schneller wachsen 

Abb. 6. Abhangigkeit der Gewichtelform von der Blutzufuhr. a) Gerade aus
gelegter SpieBer. b) Gerade ausgelegter Gabler. c) Eifiirmiger SpieBer. 

d) Lyraformiger Gabler. BlutgefiiBe schwarz. 

als die schlechter ernahrte Innenseite, was nur durch eine 
Kriimmung mit cler Konvexitat nach auBen moglich ist. Es 
entsteht somit einei- bis korbformiges Gewichtel (Abb. 6 c). 
Dasselbe gilt auch in bezug auf die Sprossen. Erhalt ein SproB 
allseitig die gleich groBe Blutmenge, so wird er gerade vor-
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wachsen (Ahb. 6 b), erhalt er aber mehr Blut an seiner Unter
seite, so wird er sidl nach oben kriimmen (Abb.6d». 

SchlieBlich ware noch das Zustandekommen der Lyra/orm 
(Ahb. 6 d) zu erkliiren, d. h'. jener Form, bei der die Stangen 
in ihrem basalen Ahschnitt gerade und parallel verlaufen, dann 
abel' friiher odeI' spater sich mit der Konvexitat nach auBen 
kriimmen. Es ist anzunehmen, daB in diesem Fall zu Beginn 
des Wachstums del' Stangen diese allseitig gleichmii6ig mit 
Blut versorgt werden, daher zunachst das gerade Wachs tum. 
Dann miiBte es aus irgendeinem Grund zur Ahbremsung des 
Blutstromes an der Innenseite kommen, so daB diese infolge 
der schlechteren Ernahrung im Wachstum gegeniiber del' nun
mehr besser ernahrten AuBenseite zuriickbleibt, daher die 
Kriimmung mit der Konvexitat nach auBen. 

Es ist nur die Frage, wie diese Abbremsung des Blut
stromes zustande kommt. Fiir viele Falle diirfte vielleicht 
folgende Erklarung zutreffen: Die Lyraform finden wir be
sonders haufig bei eng stehenden Rosenstocken, bei denen sich 
die Rosen nahezu oder vollstandig beriihren. Zu Beginn des 
Stangenwachstums hahen die Rosen noch nicht ihre endgiiltige 
GroBe erreicht und wel\den daher auch den Blutstrom in kei
ner Weise behindern. VergroBern sich aber im weiteren Ver
lauf der Stangenentwicklung die noch mit Bast iiberzogenen 
Rosen mehr und roehr, so werden schlieBlich der Bast und 
die in ihm verlaufenden Arterien formlich zwischen den bei
den Rosen eingeklemmt, so daB durchdie Arterien nur mehr 
wenig oder vieIleicht gar kein Blut mehr flieBen kann. Diese 
Abhremsung des fiir die Innenseite del' Stangen bestimmten 
Blutstroms wiirde in der schematischen Ahbildung 6 d zu dem 
Zeitpunkt erfolgt sein, wo die Stangen die Hohe des X er
reicht haben. 

DaB diese Erklarung nicht fiir alle FaIle gelten kann, er
gibt sich I. schon daraus, daB es Lyraformen gibt bei ver
haltnismaBig weit auseinanderstehenden RosensWcken und 
schlecht entwickelten Rosen, die zu keiner Behinderung des 
Blutzuflusses fiihren konnten, und 2. auch daraus, daB es Ge
wichtel giht, die trotz del' gegenseitigen Beriihrung del' Rosen 
keine Lyraform a ufweis en. 1m letzteren FaIle ware allerdings 
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daran zu denken, daB die fiir die Innenseite der Stange be
stimmten Arterien geschiitzt in Buchten der Rose aufsteigen, 
so daB auch beim Zusammenriicken der Rosenrander bis zur 
Beriihrung der Blutstrom in keiner Weise behindert wird. 

Trifft meine fiir die Entstehung der Lyraform gegebene An
nahme zu, so ist zu erwarten, daB sich gelegentlich bei ein 
und demselben Bock die Gewichtelform im Laufe der Jahre 
andert, daB er z. B. in den' ersten Lebensjahren ein gerades, 
in spateren Jahren bei zunehmender Rosenstarke ein lyra
formiges Gewichtel tragt. DaB dies·er Fall tatsachlich eintreten 
kann, ergibt sich aus dem Vergleich der Abwiirfe eines Bok
kes aus verschiedenen Jahrgangen. So konnen die Abwurf
stangen aus den ersten J ahren noch gerade sein, wahrend die 
aus spateren Jahren eine Kriimmung zeigen, wie sie der Lyra
form zukommt. Somit ware auch die Gewichtelform nicht in 
allen Fallen absolut erblich festgelegt. 

Dadie ganze Gewichtel- und Geweihform im wesentlichen 
der Ausdruck einer bestimmten Arterienverteilung ist, so darf 
nicht gesagt werden, daB die Formanlage des Geweihes als 
solche sich vererbt. Erblich festgelegt wird aber die Arterien
verteilung sein, die bei gleicher Anordnung immer wieder zu 
einer ahnlichen Form des Geweihes fiihrt. AuBer der GefaB
verteilung wird auch die Stellung und Ausbildung der Rosen
stocke vererbt werden, die aber mehr die Stellung als die Form 
der Stangen beeinfluBt. 

Wenn man bedenkt, daB nach dem Verfegen von den Ar
terien nur noch die unterhalb der Rose gelegenen Abschnitte 
erhalten bleiben, so muB sich aus dies en Arterienstiimpfen 
alljahrlich beim Schieben des neuen Geweihes nach hydro
dynamischen Gesetzen ein ahnlicher Arterienv·erlauf ausbilden. 
Kommt es aber zu irgendeiner Storung der Blutzufuhr, z. B. 
dadurch, daB eine Arterie durch Verletzung, Verstopfung oder 
Quetschung ausgeschaltet wird, so muB sich das auch in einer 
Xnderung der Geweihform auswirken. 
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EinfluB der Umwelt 
auf die Ausbildung der Trophaen. 

Jedem Jager ist bekannt, daB es Gegenden gibt, in denen 
Rot-, Reh- und auch Gemswild sich durch besondere ,starke 
und gleichzeitig gewohnlich auch durch machtige Entwicklung 
der Trophaen auszeichnet, wahrend in anderen Gegenden ge
rade das Gegenteil der Fall ist. Man spricht daher von ver
schiedenen Wuchsgebieten. In erster Linie wirkt sich in einem 
bestimmten Wuchsgehiet wohl die Xsung aus, die wieder mit 
der Bodenbeschaffenheit in innigem Zusammenhang steht. 
Weiterhin spielen aber auch die klimatischen Verhaltnisse eine 
wesentliche Rolle. 

Wie sehr die Ausbildung des Geweihes von der Xsung ab
hangt, haben namentlichdie in den letzten J ahren durch
gefiihrten Fiitterungsversuche mit Sesamkuchen ergeben. Da 
dieses Mastmittel alle zum Aufbau des Geweihes notwendigen 
Stoffe in groBer Menge und leicht assimilierbarer Form ent
halt und in dieser Hinsicht jedem anderen Kraftfutter iiber
legen ist, so sind durch Sesamfiitterung beim Rothirsch Ge
weihe von einer Machtigkeit und Endenzahl erzielt worden, 
die die gesamte Jagerschaft in Staunen, Bewunderung und 
zum Teil wohl auc'h Neid versetzten. 

Wird ein Rehkitzbock aus einem schlechten Wuchsgebiet 
unter moglichst giinstigen Bedingungen in Gefangenschaft 
aufgezogen, so schiebt er in den folgenden Jahren gewohnlich 
ein so machtiges Gewichtel, wie es in freier Wildbahn in dem 
betreffenden Wuchsgebiet iiberhaupt nie beobachtet worden 
ist. Ein Beweis dafiir, daB nicht die Rasse, cler Schlag, des 
Wuchsgebietes mit Bezug auf die Gewichtelbildung schlecht 
ist, sondern daB die vorhandenen guten Erbanlagen infolge 
der ungiinstigen Umweltverhaltnisse nicht zur Entfaltung ge
langen. Wollte man z. B. fiir Zuchtzwecke ermitteln, welcher 
Schlag die giinstigsten Erbanlagen besitzt, so miiBte man 
claher Rehwild aus den verschiedensten Wuchsgebieten unter 
genau denselben Bedingungen in Gefangenschaft halten. 
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EinfluB des Wettergesehehens 
auf die Ausbildung des Gewichtels. 

Jeder Jager weill, daB auch in ein und demselben Wuchs
gebiet die Giite der Rehgewichtel - nicht so sehr aber die der 
Hirschgeweihe - in den einzelnen Jahrgangen recht betracht
lich schwankt. Vor Beginn der BockschuBzeit hort man immer 
wieder die Frage des Jagdherrn: "Wie haben heuer die Boeke 
auf?" Uud die Antwort des Aufsichtsjagers: "Heuer haben 
sie recht gut auf. Es war ja ein guter Winter." Oder in einem 
anderen Jahr: "Heuer haben sie miserabel auf. Kein Wunder 
bei dem Sauwinter!" usw. Dabei versteht cler Jager unter 
einem "guten Winter" einen Winter, von dem er vermutet, 
daB er dem Gedeihen des Wildes im allgemeinen zutraglich 
ist und daher auch die Gewichtelbildung giinstig ibeeinfluBt. 
ErfahrungsgemaB sind das schneearme, milde und kurze Win
ter. Tritt schon friihzeitig Schneefall ein, bleibt die Schnee
decke bis in den Marz hinein liegen, und heITscht dazu noch 
groBe Kalte, so vermutet der Jager, daB die Boeke im darauf~ 
folgenden Sommer schlecht aufhaben werden. Er schreibt 
somit den klimatischen VerhiiItnissen des Winters einen Ein
fluB auf die Gewichtelbildung zu. Meines Wissens ist aber 
noch nie der Versuch gemacht worden, genauer zu unter
suchen, welche klimatischen Faktoren 'es sind, die maBgebend 
die Ausbildung des Gewichtels beeinflussen. 

In die Schwankungen der Giite der Rehgewichtel. in ver
schiedenen Jahrgangen erhiilt man einen ungefahren Einblick 
bei der Durchmusterung einer Trophiienschau, die sich iiber 
eine groBere Anzahl von Jahren erstreckt. Es wird immer wie
der auffallen, daB es einzelne Jahrgange gibt, in denen recht 
viele, und andere Jahrgange, in denen aUffallend wenige Ge..., 
wichtel zur Pramiierung gelangen. Erfolgt die Pramiierung 
der Trophaen nicht nach freiem Ermessen, sondern, wie das 
heute wohl allgemein geschieht, nach einer feststehenden For
mel, somit rein objektiv, dann gillt uns die Zahl der in einem 
Jahrgang pramiierten Gewichtel einen ungefahren MaBstab 
far die Ausbildung der Trophiien in dies em Jahrgang. 
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Die Tiroler Landes-Jagdausstellung 1936, welche die in den 
Jahren 1927-1936 erbeuteten Trophiien umfaBte, bot mir 
Gelegenheit, einmal fiir jaden J ahrgang die Zahl del' pramiier
ten Gewichtel festzustellen und weiterhin mit dies en Zahlen 
das Wettergeschehen zur Zeit del' Gewichtelbildung zu verglei
chen. Die Zahlen der preisgekronten Gewichtel sind, wie ein 
Blick auf Abb. 7lehrt, so verschieden, daB das wohl nicht 
ein reiner Zufall sein kann. So erwies sich z. B. 1929 mit nul' 
einem pramiierten Gewichtel als der 
schlechteste, 1933 mit 32 preisgekron
ten als del' beste Jahrgang. 

Gute Bocke - und das sind aIle prami
ierten - werfen schon im Oktoher ab 
und beginnen bald nachher mit dem 
Schieben des neuen Gewichtels, das 
durchschnittlich Ende Marz seine volle 
Ausbildung erlangt hat. Es kommen so-
mit fiir die Entwicklung des Gewichtels 
die Wintermonate November bis Marz 
in Betracht. Ein Vergleich der klima
tischen Verhiiltnisse fiir diese Monate 
in den Jahren 1927-1936 mit den Zah
len der preisgekronten Gewichtel hat 
nun fo~gendes ergeben: Als wichtigster, 
wenn auch nicht als einziger Faktor fiir 
die Ausbildung des Gewichtels scheint 

Abb. 7. Zahl der preis
gekron ten Gewich tel aus 
den J ahrgangen 1927 bis 
1936 auf der Tiroler Lan-

des- J agdausstellung. 

die Zahl der Sonnenstunden in Betracht zu kommen. (Der 
Winter 1933 hatte weitaus die groBte Sonnenstundenzahl!). 
In zweiter Linie diirfte me Schne,edeckendauer sich auswirken. 

Es ist abel' anzunehmen,· daB del' Schneereichtum eines 
Winters nul' indirekt durch Erschwerung del' Xsungsaufnahme 
und die dadurch verursachte allgemeine Unterernahrung die 
Gewichtelbildung ungiinstig beeinfluBt. Die Temperatur scheint 
im allgemeinen keinen wesentlichen EinfluB auszuiiben. DaB 
sich aber eine ganz auBergewohnliche Kalte doch ungiinstig 
auswirkt, geht wohl aus dem Jahrgang 1929 mit seinem ge
radezu sibirischen Winter hervor, in dem noch dazu die 
Sonnenstundenzahl unter dem Mittel lag. 
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Wenn sich aus dem Vergleich der Zahl der pramiierten Ge
wichtel mit dem Wettergeschehen ergeben hat, daB wahr
scheinlich dem Sonnenschein die wichtigste Rolle bei der Aus
bildung des Kopfschmuckes zukommt, so ist damit ein Ge
sichtspunkt gewonnen worden, der bisher keine Beriicksich
tigung gefunden hat. Dadurch erklart sich wohl auch, daE die 
Erwartungen, die der Jager nach einem seiner Ansicht nach 
sehr giinstigen Winter fiir das Aufhaben der Boeke gehegt 
hat, nicht immer eintreffen. Es kOnnen die Boeke nach einem 
milden, schneearmen und niederschlagsarmen Winter verhalt
nismaBig schlecht aufhaben, wenn wenig Sonnenschein war. 
Aber auch umgekehrt. Der Winter 1932 lieB nach der bis
herigen Ansicht infolge seiner ziemlich groBen Kalte und sei
ner immerhin mittelgroBen Zahl von Schneedeckentagen nicht 
allzuviel erwarten. Trotzdem sehen wir im Jahrgang 1932 die 
zweitgro15te Zahl von pramiierten Gewichtel, aber auch die 
zweitgroBte Zahl von Sonnenstunden! 

Bedenkt man, daB die Geweihbildung ein sich alljahrlich 
wiederholender Knochenneubildungsvorgang ist, so war eigent
lich schon von vornherein zu erwarten, daB die Sonnenhestrah
lung hierbei eine ausschlaggebende Rolle spielen wird. For
schungen aus neuerer Zeit haben ergeben, daB zur normalen 
Knochenentwicklung die Anwesenheit von D-Vitamin im Or
ganismus notwendig ist. Fehlt dieses Vitamin oder ist es in 
zu geringer Menge vorhanden, so bleibt die Knochenbildung 
mangelhaft, es kommt nicht zur geniigenden Kalkablagerung 
im Knochen, er bleibt poros und weich. Es tritt jener Zustand 
ein, der als Rachitis (Englische K~ankheit) bezeichnet wird. 
Daher wird das D-Vitamin auch als antirachitisches Vitamin 
bezeichnet. Das D-Vitamin iibt seine antirachitische Wirkung 
aber nur dann aus, wenn es durch Bestrahlung mit Sonnen
licht aktiviert (wirksam gemacht) worden ist. Daher kommt 
als Entstehungsursache der Rachitis D-Vitamin- und Sonnen
lichtmangel in gleicher Weise in Betracht. 

Nach diesen Ausfiihrungen ist zu erwarten, daB es zu man
gelhafter Geweihbildung auch dann kommen wird, wenn zwar 
geniigend D-Vitamin mit der Asung aufgenommen wurde, 
aber wenig Sonnenschein herrschte, so daB das Vitamin nicht 
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geniigend aktiviert wurde. D-Vitamin findet sich in manchen 
Pflanzen, die auch von Rehen und Hirschen mit Vorliebe ge
ast werden, so vor aHem in Pilzen und im Getreide bzw. des
sen Keimlingen. · 1m Herbst findet man gelegentlich den Pan
sen eines Rehbockes ausschlieBlich mit Pilzen vollgepfropft. 
Daher auch die Pilzbezeichnungen "Rehlinge" und "Hirsch
kugeln" ! Somit scheint es verstiindlich, daB trotz ausgiebiger 
und zweckmaBiger Winterfiitterung die Geweihbildung in 
einem sonnenarmen Winter mangelhaft bleibt. Es scheint mir 
auch nicht unwahrscheinlich, daB "brandige" , das sind auf
faIIend dunkle, kalkarme, porose, mit stumpfen Enden und 

Abb. 8. Widderformige Gewichtel (nach von Raesfeld). 

Stangenbriichen versehene Gewichtel, wie man sie gelegentlich 
nach einem "schlechten" Winter zu seben bekommt und die 
gewohnlich auf Erfrierungen des Bastes zuriickgefiihrt wer
den, als eine Art rachitischer GewichteI anzusehen sind, ent
standen durch die Sonnenarmut des betreffenden Winters. 
DaB es iiberhaupt zu einer Erfrierung des Bastes bzw. des 
noch wachsenden Geweihes kommen konnte, scheint mir 
hOchst unwahrscheinlich, da kein anderer vorspringender Kor
perteil eine so groBe BIutmenge zugefiihrt erhalten diirfte wie 
das Bastgeweih. 

Xhnliche "brandige", kalkarme und miBgestaltete Gewich
tel (Korkzieher- und Widderformen, Abb. 8) beobachtet man 
hiiufig an Bocken in Hochmoorgebieten, und vielfach ist das 
ganze Skelett der Trager soIcher Gewichtel kalkarm (rachi-

2 v. Schumacher, Jagd und Biologle. 



tisch, osteomalazisch). Gewohnlich wird das als eme Folge 
von kalkarmer Asung angesehen. Mir scheint es viel wahr
scheinlicher, daB auch diese Hochmoorgewichtel nicht infolge 
zu geringer Kalkaufnahme, sondern infolge ungeniigender 
Sonnenbestrahlung entstehen. Gerade iiber den Hochmooren 
lagert wahrend der Wintermonate haufig dichter Nebel, ~o 
daB dadurch die das D-Vitamin aktivierenden Sonnenstrahlen 
vom Wildkorper abgehalten werden. 

1m Winter zeigt das Reh einen ausgesprochenen Sonnen
hunger. Wahrend es im Sommer ein Dammerungstier -ist, 
~ird es im Spatherbst und Winter zum Tagestier und steht 
tagsiiber haufig auf sonnigen Schlagen und Wiesen. Viel
leicht geschieht das nicht so sehr, urn sich zu erwarmen, son
dern rein instinktiv, urn durch die Bestrahlung das mit der 
Asung aufgenommene D-Vitamin zu. aktivieren. 

In der Ausbildung des Rothirschgeweihes finden wir bei 
weitem nicht jene an verschiedene Jahrgange gebundenen 
Schwankungen wie beim Rehgewichtel. Das konnte damit zu
sammenhangen, daB die Geweihbildung heim Hirsch zu ande
rer Jahreszeit erfolgt, namlich vom April bis Juli, somit zu 
einer Zeit, in der auch unter ungiinstigen Witterungsverhiilt
nissen mehr Sonnenschein herrscht als im Winter. 

Sind meine SchluBfolgerungen zutreffend, so konnte man 
daran denken, durch Beigabe von antirachitischen Mitteln, 
z. R von Lebertran zum Lecksalz bzw. Winterfutter, dieGe
weihbildung zu fordern. Der Lebertran enthiilt in relativ gro
Ber Menge schon aktiviertes D-Vitamin und ist somit geeignet, 
nicht nur einen D-Vitaminmangel, sondern zugleich auch un
geniigende Sonnenbestrahlung zu ersetzen. 

Abnormitaten. 

Wenn der Jager von Abnormitaten schlechtweg spricht, so 
versteht er darunter auBergewohnlich ausgebildete Geweihe 
und Gehorne. Durchmustert man alte Trophaensammlungen, 
so fallt einem immer wieder die groBe Zahl der Abnormitaten 
auf. Friiher war iiberhaupt der Geschmack mehr auf das 
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AuBergewohnliche, auf Raritaten, gerichtet, und daher wur
den auch abnorme Trophiien eifrig gesammelt und dafiir un
glaublich hohe Preise gezahlt. Heute haben die Abnormitaten 
wesentlich an Wert verloren, hauptsachlich wohl dadurch, 
daB man zum groBen Teil ihre Entstehungsursachen auf
decken konnte und dadurch auch lernte, gerade die friiher 
gesuchtesten Abnormitaten kiinstlich zu erzeugen. Heute 
schatzt der Jager eine normal, abel' moglichst vollkommen 
entwickelte, formschone Trophiie hoher ein als eille miB
gestaltete. 

Fiir den Biologen haben aber die Abnormitaten nicht an 
Interesse verloren. Fiir ihn bleibt es nach wie vor reizvoll, den 
Ursa chen nachzuspiiren, die zu abnormen Geweih- und Ge
horn form en fiihren. Dies urn so mehr, als eine abnorme Aus
bildung haufig Riickschliisse auf das normale Geschehen ge
stattet. 

Ganz allgemein konnen wir die Abnormitaten in angeborene 
und erworbene einteilen. Allerdings gibt es Fane, die nicht 
mit Sicherheit der einen oder anderen Hauptgruppe zuzurech
nen sind. 

Abnormitaten bei der Gemse. 

Recht wenig Abwechslung in bezug auf Abnormitaten bie
ten die Gehorne, z. B. die Gemskruoken. Die Mehrz.ahl der 
immerhin recht selten vorkommenden Abnormitaten ist erwor
ben. Hierher gehoren die oft rechtwinkeligen Knickungen und 
Verbiegungen einer oder beider Krucken, die wohl stets auf 
Briiche der Stirnzapfen zuriickzufiihren sind, wobei die beiden 
Bruchenden in ungewohnlicher Stellung zur Anheilung ge
langten. Am haufigsten diirften derartige Briiche durch Stein
schlag entstehen, dem das Gemswild in besonders hohem MaBe 
ausgesetzt ist. Bricht die Krucke durch eine Verletzung voll
standig entzwei, so daB das obere Bruchstiick abfallt, so kann 
der Stirnzapfen an seinem Bruchende wohl wieder mit Horn
masse iiberzogen werden, ohne daB es aber zur Ausbildung 
emes neuen Hornschlauches kommt. Es entsteht eine Stum
melkrucke. 
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Ein angeborenes Fehlen einer oder beider Krucken, eine 
Plattkopfigkeit, scheint beim Gemswild fast me vorzukom
men. 1m Schrifttum finde ich nur einen Fall von einer 
kruckenlosen GemsgeiB, wo an Stelle der Horner kurze Haar
biischel saBen. Abnorme Stellungen der Stirnzapfen kommen 
angeboren vor. NaturgemaB miissen sie zu einer ungewohn
lichen Stellung der Krucken fiihren. So kann z. B. die eine 

Krucke nach vorn, die andere 
nach hinten geneigt sein. Oder 
,die Achsen der Stirnzapfen nei
gen sich ungewohnIich stark 
nach auBen, wodurch an den 
Krucken eine abnorm starke 
Auslage entsteht, die die Kruk
kenhohe bei weitem iibertref
fen kann. Angeboren und zu
gleich auch vererbbar sind un
gewohnlich dunne, bei GeiBen 
oft nur bleistiftdicke Krucken. 

Viel begehrt und teuer be
zahlt waren sein'erzeit die vier
kruckigen Gemsen (Abb. 9), 
his es sich herausstellte, daB 
es sich um einen ganz ge
wohnlichen Schwindel han

Abb. 9. Vierkruckiger Gemsbock. delte. Auf Saruinien gibt es 
F1ilschung (nach Fuschlberger). namlich eine Schafrasse (Ovis 

aries polyceros), die regeI
ll1ii!Big vier Horner triigt. Findige Gauner haben nun diese 
Schiideldecke beniitzt, urn den vier Stirnzapfen vier Gems
schlauche aufzusetz.en. Dann wurde noch eine Geschichte er
dichtet, wo und unter welchen Umstanden diese Raritat er
legt wurde, und der Her,einfall des Trophaensammlers war 
gesichert. 

Theoretisch bestiinde allerdings die MogIichkeit, daB einmal 
eine vierhornige Gemse vorkommen konnte. Dann wiirden 
aber nur zwei von den Krucken aIs Schlauche den Stirnzapfen 
aufsitzen, wahrend die heidenanderen nur sogenannte "Haut-

20 



hOrner" waren, die als massive Horngebilde wohl mit der 
Deeke, nieht aber mit dem knoehernen Schadel in Verbindung 
stehen wiirden. 

Derartige Hauthorner kommen aber nieht nur am Haupte 
gelegentlieh einmal vor (Abb. 10), sondern koni1en ebensogut 

Abb.10. Hauthorner am Haupt von Gemsbocken (nach Fuschlberger). 

irgendwo am Rumpf auftreten 
(Abb. II), und zwar nieht nur bei 
der Gemse, sondern aueh bei allen 
Saugetieren einschlieEIieh dem 
Mensehen, und sogar bei Vogeln. 
Es handelt sieh dabei 'Urn krank
hafte Bildungen, um ortlieh ver
mehrte Hornbildung in der Ober
haut, deven Entstehungsursaehe 
gewohnlieh in einem langdauern
den meehanisehen Reiz gesueht 
wird. 

Wenn man den Teufel mit 
Hornern darstellt, so mag das 
vieIleieht auf einederartige Beob
aehtung zuriiekzufiihren sein. Man 

Abb. 11. Hauthorn am Rumpf 
einer GemsgeiB (Museum Fer

dinandeum, Innsbruck). 
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war ja im Altertum geneigt, auffallende MiBbildungen und Ab
normitaten als gottliche oder damonische Attribute hinzustellen. 

AuBer dem Horneraufsetzen in betriigerischer Absicht, von 
dem schon die Rede war, gab es aber noch eine andere Art des 
Horneraufsetzens. Beim Kastrierender Hahne pflegte man 
gelegentlich die Sporen abzuschneiden und dem Hahn als 
sichtbares Zeichen seiner Entmannung in den Kamm einzu
pflanzen. Einen derartigen gehornten Kapaun bezeichnete man 
dann als "Hahnreh". Die heute noch iibliche Redensart 
"Horner aufsetzen" und die Bezeichnung "Hahnreih" fiir 
denjenigen, dem die Horner aufgesetzt wurden, soU hierauf 
zuriickzufiihren sein. 

Angeborene Abnormitaten bei Reh und Hirsch. 

Bei allen Cerviden treten Abnormitaten am Geweih in 
grundsatzlich ahnlichen Formen auf, daher konnen sie gleich-

.' ?'l~-. •. ~~ . 
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Abb. 12. Schadel eines geweihlosen alten Rehbockes (Plattkopf) mit zugehO. 
rigem Unterkiefer, der ausgesprochen m~nnliche Merkmale zeigt (Aufnahme 

von Prof. G. B. Gruber, Gottingen). 

zeitig besprochen werden. Allerdings sehen wir sie haufiger 
beim Reh als beim Hirsch. Eine scharfe Grenze zwischen nor
mal und abnorm ist namentlich beim Reh nicht zu ziehen, 
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dessen Gewichtel schon normalerweise eine auBerordentliche 
Mannigfaltigkeit auf weist. 

AIle angeborenen (nicht aber ,die erworbenen) Abnormitaten 
sind mehr oder weniger vererbbar und werden sich daher im 
selben Revier wiederholen. Da die Rosenstocke oder Stirnzap
fen das einzig Bleibende 'des gan:oen Geweihes sind, so wird 
auch die Mehrzahl der ,angeborenen Geweihabnormitaten auf 
eine abnorme Ausbildung cler Rosenstocke zuruckzufuhren sein. 

Abb. 13. Dreistangen-Gewichtel 
(nach von Raesfeld). 

Abb. tit. Gewichtel mit verschmolzenen 
Rosenstocken und basalen Stangenteilen 

(nach von Raesfeld). 

Vollstandiger Mangel der RosenstOcke fuhrt na turgemaB 
zur Geweihlosigkeit. Man spricht dann von (ein- oder beider
seitigen) Plattkopfen oder Monchen (Abb. 12). AuBergewohn
Iich schwach entwickelte RosenstOcke tragen ungewohnlich 
dunne, haufig sprossenlose Stangen. Oberzahlige RosenstOcke 
fuhren zu mehrstangigen Geweihen (Ahb. 13). Eine auBer
gewohnliche SteUung der Rosenstocke muB sich auch in der 
Stellung der Stangen auswirken. Stehen die RosenstOcke ab
norm eng, so kann es zur Verwachsung der Rosen und basalen 
Stangenteile kommen. SchlieBIich konnen die Rosenstocke zu 
einem einheitlichen Stirnzapfen verschmelzen, dem dann nur 
eine Stange aufsitzt, die sich erst weiter oben g,abelt (Abb. 1!~). 
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Pendelstangen. 

Eine abnorme SteHung der Rosenstocke muB aber nieht 
angeboren, sondern kann aueh die F olge einer Verletzung 
sein. Damit begeben wir uns auf das Gebiet der erworbenen 
Abnormitaten. So kommt es nieht selten dureh StoBwirkung 
zum Bruch eines oder aueh beider Rosenstoeke. War der StoB 
so heftig, daB nieht nur der Knoehen entzweigebroehen, son
dern aueh die Knoehenhaut durehrissen wurde, so senkt sieh 

Abb.15. Doppelseitige (ausgeheilte) 
Pendelstangen nach beiderseitigern 
Rosenstockbruch bei einem Rothirsch 

(nach Kie Bling). 

Abb. 16. Linksseitige Stangen. 
verkriirnrnung nach ausgeheil. 
tern Rosenstockbruch (nach 

von Raesfeld). 

die nur noeh dureh die Deeke gehaltene Stange der Sehwer
kraft folgend naeh abwarts und pendelt bei jeder Bewegung 
des Boekes hin und her. Sie wird zur "Pendelstange". Durch 
diese fortwahrenden Bewegungen wird die Kallusbildung und 
damit die knoeherne Verwaehsung der beiden Bruehenden 00-
hindert. Es bildet sieh zwischen dies en ein Seheingelenk aus. 
1st hingegen der Zusammenhang zwischen den Bruehenden 
durch die nieht durehrissene Knoehenhaut noeh verhaItnis
maBig fest, so daf. die herabhangende Stange nur ganz ge
ringfiigig pendelt, so kann es zu einer festen Verwaehsung 



der Bruchenden durch neugebildete Knochenmassen kommen. 
Die Stange wird in ihrer ungewohnlichen Lage fixiert und 
diirfte in diesem Zustand auch nicht mehr als echte, sondern 
hochstens als falsche Pendelstange bezeichnet werden. 

Erfolgt der Rosenstockbruch zu einer Zeit, wo die Stange 
schon fertig gebildet und verfegt ist, so wird die Pendelstange 
keine Formveranderung erleiden und sich von der Stange der 
unverletzten Seite nur durch ihre ungewohnliche Stellung 
unterscheiden. Anders aber, wenn der Bruchzm Zeit des noch 

Abb. 17. Ausgeheilter linksseitiger Stangen
bruch (nach von Raesfeld). 

Abb. 18. NotsprossenbiJdung 
als Folge eines Stangenbru
ches (nach von Raesfeld). 

wachsenden Geweihes, des Bastgeweihes, erfolgt ist. Hier kon
nen an der Pendelstange hochgradige Formveranderungen 
eintreten. Schon durch die abnorme Lage, in die sich die 
Stange nach der Verletzung einstellt, wird ihr Wachstum he
einfluBt. Dazu kommen noch Kreislaufstorungen (Stauungen 
in der herabhangenden Stange, Blutergiisse aus zerrissenen 
GefaBen), die gewohnlich zu kolbiger Verdickung des Stan
genendes fiihren (Abb. 15). 

Nach ausgeheiltem Rosenstockbruch kann die Pendelstange 
rechtzeitig abgeworfen werden. Infolge der abnormen Stel
lung des Rosenstockes wird aber die auf ihm sich neubildende 
Stange eine abnorme Verbiegung erlangen, und zwar derart, 



daB sie in ihrem basalen Teil in del' Verlangerung del' Rosen
stockachse me hI' nach abwarts vorwachst, wahrend die Spitze 
del' allgemeinen Neigung der Enden emporzuwachsen folgt 
und sich mehr aufrichtet (Abb. 16). 

Verletzungen des Bastgeweihes konnen zu den verschieden
sten MiBbiidungen fiihren. Solange die Stange sich noch im 
Wachstum befindet, heilen Stangenbriiche aus. Nul' kommt es 
dabei durch Verschiebung des oberen Bruchstiickes gewohn
lich zu einer Stangenknickung, wahrend die Enden nach oben 
vorwachsen (Abb.17). Wird bei einem Stangenbruch das 
Knochenbildungsgewebe zerfetzt, so kann jedes Fragment 
desselben del' Ausgangspunkt einer neuen Stange oder Sprosses 
werden. Es kommt dann zur Bildung von mitunter zahlreichen 
"Notstangen" oder "Notsprossen" (Abb. 18). 

Normaler Geweihwechsel. 

Eine Gruppe fiir sich bilden die Abnormitaten, die als 
Folgezustande gestorten Geweihwechsels aufz:ufassen sind. 
Zum naheren Verstandnis muB hier auf den normalen Ge
weihwechsel eingegangen werden (Abb. 19). Wenn beim Reh
bock im Friihjahr durch das Fegen der Bast, d. h. die Decke 
(auBere Haut) samt der seiner tiefsten Schicht anliegenden 
Knochenhaut abgescheuert wovden ist, lieg,en nur noch die aus_ 
echtem Knochengewebe bestehenden nackten Stangen vor. Da 
die HaupternahrungsgefaBe fiir die Stangen in der Knochen
haut verlaufen, so miissen die Stangen nach Entfernung del' 
Knochenhaut absterben. Die Rosenstockehingegen bleiben 
dauernd von der Decke und Knochenhaut iiberzogen und 
sterben infolgedessen auch nicht abo Zur Zeit des Geweih
abwurfes sitzt demnach toter Knochen, die Stange, lebendem 
Knochen, dem Rosenstock, auf. 

Nun sehen wir z. B. bei Knochenerkrankungen, daB toter 
Knochen abgestoBen wird. Und zwar wird an der Grenze 
zwischen lebendem und totem Knochen, abel' noch im Bereiche 
des ersteren, in der sogenannten Demarkationslinie, Knochen
substanz solange abgebaut, bis der Zusammenhang zwischen 



beiden vollstandig ge16st ist und der abgestorbene Knochen 
abfallt. 

Genau derselbe Vorgang tritt auoh beim Stangenabwurf 
ein. 1m oberen Drittel des Rosenstockes, somit noch im Be
reiche des lebenden Knochens, bildet sich durch die Tatigkeit 
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Abb.19. Schema des Gewichtelwechsels. Toter Knochen und Knochenhaut 
schwarz, lebender Knochen punktiert. a) Einjahriger Bock, SpieBer (Sommer). 
b) Bildung der Demarkationsfurche (September). c) Abwerfen der Stange 
(Oktober). d) "Oberwucherung der Abwurfflache mit Bast (November). 
e) Schieben der neuen Stange (Dezember). f) Kolbenbildung (Janner). g) Ga
belstange noch mit Bast iiberzogen (Marz). h) Gabelstange gefegt (Sommer). 

von KnochenfrefSzelIen (Osteoklasten) eine Demarkations
furche aus, die sich mehr und mehrvertieft, bis schliefSlich 
die Stange nur nochdurch eine schwache Knochenbriicke mit 
dem Rosenstock in Verbindung steht. Es geniigt dann eine 
kleine Gewalteinwirkung, die Stange zum Abfallen zu bringen. 



Mancher Jager weiB zu erzahlen, daB er im Herbst einmal 
einen Rehbock geschossen hat, der nach einer hohen Flucht 
zusammenbrach. Wie er sich dem verendeten Stiick niihert, 
sieht er zu seinem Schrecken, daB es nicht auf hat und fiirch
tet schon, aus Versehen eine GeiB gestreckt zu haben. Bei nahe
rem Zusehen ergab sich aber dann, daB es doch ein Bock war, 
der durch die Erschiitterung beirn Zusammenbrechen beide 
Stangen verloren, "abgeworfen", hat. 

Da alljahrlich beirn Ahwerfen ein kleines Stiick yom Rosen
stock verlorengeht, wird er mit zunehmendem Alter immer 
niedriger, zugleich aber durch Knochenanbau an der seitlichen 
Oberflache alljahrlich dicker. Bei ganz alten Bocken sitzen 
die Stangen nahezu unvermittelt dem Schadeldach auf. 

Nach dem Abwerfen der Stange liegt am Rosenstock eine 
Knochenwunde vor, deren Heilung in derselben Weise vor sich 
geht wie an jeder anderen auBeren Wunde. Vom Wiundrande 
aus schiebt sichdie Decke iiber die Wundflache vor und iiber
hiiutet sie vollstandig. Da sich als tiefste Schicht in der Decke 
knochenbildendes (osteogenes) Gewebe befindet, so kommt 
dieses unmittelbar auf die W undflache zu liegen und beginnt 
nun gleich seine knochenbildende Tatigkeit. Zunachst bildet 
sich als Anlage der Rose und der basalen Stangenteile eine 
kolbenformige Auftreibung, der Kolben. Durch anhaltende 
Knochenneubildung am jeweiligen Stangenende ,wachst die 
Stange weiter in die Hohe, und es bilden sich an ihr die 
Sprossen aus, bis das Geweih seine fiir die entsprechende 
Altersstufe endgiiltige Form und GroBe erreicht hat. Dann 
wird das Geweih wieder verfegt. Der ganze Vorgang des Ge
weihwechsels, der sich von Jahr zu Jahr in gleicher Weise 
wiederholt, ist schematisch in Abb. 19 wiedergegeben. 

Die normale Geweihbildung und der Geweihwechsel wird 
durch die innersekretorische (hormonale) Tatigkleit der Hoden 
geregelt. 1m hohen Alter kann beim Rehbock der Geweih
wechsel manchmal ganz aufhoren, d. h. es wird das hoch
gradig zuriickgesetzte Gewichtel nicht mehr abgeworfen, aher 
auch kein Anlauf zu einer neuen Geweihbildung genommen. 
Es bleibt das letzte Gewichtel bis zum Verenden des Bockes in 
unveranderter Form bestehen. Dieses· Nichtabwerfen im hohen 



Alter durfte wohl auf die Herabsetzung oder das vollstandige 
Aufhoren der Hodentatigkeit im Verein mit der verminderten 
Lebenskraft der Gewebe zuruckzufuhren sein. 

Doppelkopfbildungen. 

Anders verhalt es sich bei jungeren Bocken. Werden hier 
die Stangen aus irgendeinem Grunde nicht rechtzeitig abge
worfen, so beginnt trotzdem zur gegebenen Zeit das knochen
bildende Gewebe des Rosenstockes zu wuchern und neue Ge
weihmassen zu bilden. Es werden rings urn die Basis der 
alten Stange Geweihmassen geschoben und so der Basalteil 
der Stange von dies en umwallt. Inzwischen kann die Ab
lOsung der alten Stange vom Rosenstock erfolgen. 1st aber die 
Umwallung sehr innig, so wifd die alte Stange infolge ihrer 
mehr konischen Form von der neugebildeten Geweihlade am 
Ausfallen gehindert und wird als loses, wackelndes Gebilde 
indieser eingekeilt bleiben (Abb.20, I a und 2 a). In diesem 
Fane spricht man mit Recht von einem Doppelkopf, da ja die 
Geweihmassen von zwei Jahrgangen ,gleichzeitig vorhanden 
sind. Erfolgt aber keine vollstandige Einkeilung der alten 
Stange, so kann diese fruher oder spater ausfallen. Dann sind 
aber nur noch die Geweihmassen eines - und zwar des letz
ten - Jahrganges vorhanden, und man darf streng genom
men nur von den Folgen einer Doppelkopfigkeit sprechen. 

Je nach dem Zeitpunkt, in dem die alte Stange abfaHt, kann 
nun zweierlei eintreten. ErfoIgt das Abwerfen der alten Stange 
zu einer Zeit, in der die neuen Geweihmassen schon fertig ge
bildet und verfegt sind, dann werden an der Abwurfstelle 
keine weiteren Veranderungen vor sich gehen. Sie bleibt er
halten und erscheint ringsum von den neugebildeten Geweih
mass en umgeben (Abb. 20, I b und 2 b). Fallt hingegen die 
aite Stange schon zu einer Zeit ab, in der das neue Geweih 
noch geschoben wird, dann kann das osteogene Gewebe auch 
noch die Abwurfstelle uberwuchern und auf ihr neue Geweih
massen bilden (Abb.20, Ie und 2C). 

Die Doppelkopfigkeit wird auch je nach dem Alter des 
betreffenden Bockes zu verschiedenen Formen fuhren. Be-



kanntlich setzt schon der Kitzbock im Herbst des ersten Kalen
derjahres ein kleines Geweih auf. Dieses als Knopfchen be
zeichnete Erstlingsgeweih erreicht eine Lange bis zu 2 cm und 
ist bald mehr kegelformig, bald auch unregelmaBig hockerig 
gestaltet. In Ausnahmefallen kann auch ein Kitzbock schon im 
ersten Sommer hohere SpieBe, ja sogar kleine Sechserstangen
schieben, die, wenn sie nicht rechtzeitig abgeworfen werden, 
die Bildung eines neuen Gewichtels wesentlich behindern. In 
der Regel wirft der Kitzbock gegen Anfang des folgenden 
Kalenderjahres das Erstlingsgeweih ab, um dann das zweite 

Abb. 20. Schema der Doppelkopf
bildungen beim Rehbock. Alte Ge
weihmassen schwarz, neue Geweih
massen schraffiert. 1. Einjahrige 
Bocke: a) das Erstlingsgeweih von 
neuen Geweihmassen umwuchert; 
b) das Erstlingsgeweih abgeworfen; 
c) das Erstlingsgeweih abgeworfen 
und die Abwurfflache von neuen 

Geweihmassen uberwuchert. 

2. Zweijahrige Bocke: a) im Um
kreis des alten SpieBes neugebildete 
Stangen; b) der alte SpieB abge-

Za 2b 2c worfen, in der Umgebung der Ab-
wurfflache neugebildete Stangen; 

c) die Abwurfflache wurde von osteogenem Gewebe uberwuchert, aus dem 
sich neue Stangen gebildet haben. 

Geweih in Form eines SpieBes aufzusetzen. Da der einjahrige 
Bock im allgemeinen bedeutend weniger Geweihmasse zu bil
den imstande ist als etwa der zwei- oder dreijahrige, so wird 
beim Nichtahwerfen des Knopfchens ein Doppelkopf ent
stehen, der sich in der Bildung eines Perlenkranz.es, einer ge
wucherten Rose, um das Erstlingsgeweih erschopft (Abb. 20, 
I a). Wird das Knopfchen zu einer Zeit abgeworfen, wo die 
neue Rose schon fertig gebildet und verfegt ist, dann bleibt 
die Abwurfstelle unv,eriindert bestehen (Abb.20, I b). 1st das 
Knopfchen aber schon friiherabgefallen, somit zu einer Zeit, 
wo die Perlen des zweiten Geweihes noch in Bildung begriffen 
und mit Bast iiberzogen sind, dann wird das osteogene Ge
webe auf die Abwurfstelle iiberwuchern und auch auf dieser 
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etwas neue Geweihmasse biIden konnen. Es reieht aber die ge
weihbildende Kraft nieht aus, urn eine oder gar mehrere Stan
gen hervorzubringen. Die F olge der Doppelkopfigkeit wird 
im letzteren FaIle ein napf- bis beeherformiges mit Perlen be
setztes Gebilde sein (Abb.20, Ie und 21). 

Natiirlieh wird es sieh im Einzelfall an der Geweihbildung 
allein nieht immer mit Sieherheit entseheiden lassen, ob es 
sieh urn einen Doppelkopf handelt, der auf das nieht recht
zeitige Abwerfen eines Kitzboekes oder einesKnopfspieBers 
zuriiekzufiihren ist; denn sehlieBlieh hat ja aueh ein Knopf
spieBer oft nieht besser auf als ein Kitzooek. 1m allgemeinen 
wird sich aber ein Doppelkopf, der da
dureh entstanden ist, daB ein SpieBer 
(oder Gabler) nieht reehtzeitig abge
worfen hat, dadureh kennzeiehnen, daB 
die neugebildeten Geweihmassen schon 
viel maehtiger sind. Hier wird das neue 
Geweih nieht nur in Form einer Rose, 
die die aIte Stange umschlieBt, auftre
ten, sondern es wird aueh zur Bildung 
einer oder mehverer neuer Stangen ge
kommen sein, die sich aus der neuen 
Rose im Umkreis der alten Stange 
oder Abwurfflaehe erheben (Abb.20, 
2a, 2b und 22). 

Abb. 21. Bechergewichtel 
als FoIge einer DoppeI

kopfigkei t. 

Ein Beispiel hierfiir zeigt aueh Abb. 23. Es handelt sich 
dabei urn einen wahrseheinlich zweijahrigen, einseitigen Dop
pelkopf, bei dem das alte nur 3 em hohe SpieBchen waekelnd 
in die Basis einer gut ausgebildeten Seehserstange eingekeilt 
ist. Dieser Fall erseheint mir deshalb als besonders bemer
kenswert, weil er beweist, daB ein elend aufhabender SpieBer 
im naehsten Jahr sieh schon zum guten Seehserboek ent
wiekeln kann. Daher erseheint es aueh fraglieh, ob der Ab
schuB eines jeden KnopfspieBers hegeriseh zweekmaBig ist. 

Erfolgt das Abwerfen der alten Stange bei einem zwei- oder 
mehrjahrigen Doppelkopf noeh wahrend des Waehstums des 
neuen Geweihes, so kann natiirlieh aueh hier das osteogene 
Gewebe die Abwurfflache iiberwuehern. Die geweihbildende 



Kraftdieses Gewebes wird sich aber nicht darauf beschran
ken, einen mehr oder weniger glatten Dberzug von neuer Ge
weihmasse auf der Abwurfflache zu erzeugen, sondern es kon
nen sich aus Ietzterer auch groBel'e Auswiichse in Form von 
stangenariigen Bildungen erheben. Das Ergebnis ware dann 
ein mehrstangiges Geweih, dessen Stangen nicht tuipenformig, 
d. h. nicht nur randstandig urn die aite Abwurfflache ange
ordnet sind (Abb. 20, 2 c). Hierher diirfte das in Abb. 24 wie-

Abb.22. Folgen der Doppelkiipfigkeit bei 
einem wahrscheinlich zweijahrigen Bock 

(nach von Raesfeld). 

Abb. 23. Linksseitiger Doppel
kopf bei einem zweijahrigen Bock 

(nach von Raesfeld). 

dergegebene Gewichtel gehoren, das auf jeder Seite 4 Stan
gen, wie die gespreizten Finger einer Hand, zeigt. Somit er
scheint die Annahme berechtigt, daB Mehrstangigkeit nicht 
immer, wie bisher angenommen wurde, die Foige einer Kol
benverletzung sein muB, sondern daB sie auch die Foige von 
Doppelkopfigkeit sein kann. Freilich wil'd im Einzelfall die 
Entstehungsursache der Mehrstangigkeit nicht jedesmal mit 
Sicherheit zu erschIieBen sein. 

Dber die Ursachen des nicht rechtzeitigen Ahwerfens, das ja 
die Doppelkopfigkeit zur Folge hat, kann nichts Bestimmtes 
ausgesagt werden. Es ware zunachst daran zudenken, daB die 
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Verzogerung des Abwerfens auf einer (vielleicht voriiber
gehenden) Storung cler normalen Hodentatigkeit beruht. DaB 

Abb. 24. Vielstangigkeit wahrscheinlich als Folge von Doppelkopfigkeit (nach 
von Raesfeld). 

aber auch schwere Verletzungen, die zu einer Schwachung 
des Gesamtorganismus fiihren, ein Nichtabwerfen und somit 
eineDoppelkopfigkeitverursachen 
konnen, ist erwiesen. SchlieBlich 
diirften auch geringfiigige StO
rungen zur Zeit des Abwerfens, 
z. B. eine zu wenig tief eingrei
fende Demarkationsfurche oder 
eine zu widerstandsfahige Kno
chenbriicke zwischen Rosenstock 
und Stange, ja vielleicht auch nur 
das Ausbleiben einer sUirkeren 
Gewalteimvirkung auf die Stan
gen, das Abwerfen verhindern. 
Waren diese Storungen aber nur 
voriibergehender Natur, so ist an

Abb. 25. Abwurf eines Hirsches 
mit Geweihmassen aus drei J ahr
gangen (nach von Raesfeld). 

zunehmen, daB im nachsten Jahr cler Doppelkopf abgeworfen 
und ein dem Alter entsprechendes normales Geweih aufgesetzt 
wird. DaB tatsachlich ein Doppelkopf abgeworfen werden 
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kann, geht aus dem in Abb. 25 wiedergegebenen Abwurf her
vor, der sogar die Geweihbildungen von 3 Jahrgangen umfaBt 

Abb. 26. Periickengeweihe vom Reh· 
bock (nach von Raesfeld). 
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und somit als "Dreifachkopf" 
bezeichnet werden muBte. 

Periickengeweihe. 

Die fur seinen Trager ver
hiingnisvollste Abnormitat ist 
die Peracke oder Bischofs
matze, weil sie fruher oder 
spater zum Tode fuhrt. Zur 
Zeit der Raritatenwut war die 
Erlegungeines Periickenhockes 
wohl der sehnlichste Wunsch 
eines jeden Jagers. Heute, wo 
wir die Entstehungsursache der 
Perucke kennen, hat sie wesent
lich von ihrem Nimbus ver
loren. Wir sehen in ihr nur 
noch ein krankhaftes Gebilde, 
das den Jager verpflichtet, 
den P,eruckentrager sobald als 
rnoglich zu erlegen, urn ibn 
vor einem qualvollen Ende zu 
bewahren. 

Die Periicke stellt ein un
gesetzmaBig und hemmungs
los wucherndes Geweih dar, 
das niemals verfegt und aueh 
nieht abgeworfen wird. Die Ge
weihmassen zeigen nur man
gelhafte Verkalkung und er
reichen daher nieht den Harte
grad normaler Knoehen. Die 
Form der Periicke kann sehr 
verschieden sein. Vielfach fin
den sich an ihr pendelnde, 



mit Bast iiherzogene Anhange, "Locken", die die Lichter ver
,decken konnen, so daB cler Bock erblindet und verhungert 
(Abb. 26). Aber auch auf andere Weise kann der Periickenbock 
z-ugrunde gehen, was gewohnlieh spates tens innerhalb von zwei 
Jahren cler Fall sein soIl. Dem Bock ist begr,eiflicherweise das 
Gewachs am Kopf lastig. Er suchtesdurch Schla,gen undFegen 
zu entfernen, wobei es zu zahlreichen Verletzungen des Bastes, 
zuptassenhafter Ansiedlung 
von Fliegenmaden und zu 
Infektionen kommt, die 
schlie.BIich zum klaglichen 
Ende fiihl'en. 

Beim Rothirseh kommt 
es viel seltener zur Pe
riiekenbildung als beim 
Rehbock. :Sie erscheint hier 
auch nicht als so maeh
tige, unformIiche Wuche
rung, sondern beschrankt 
sieh, auf mit Bast iiber
zogene unreg,elmiiBige Aus
wiiehse, die zu k10biger Ver
diekung der Stangen fiih
ren (Abb.27). 

Es ist experimentell er
wiesen, daB die Periieken
bildung durch den Aus- Abb. 27 . Periickenbildung beim Rot-
fall der Hodentatigkeit zu- hirsch (nach von R ae sfeld). 

stande kommt. Kastrations-
versuehe an Rehb6cken haben namIieh folgendes ergeben: 

I. Vollstandige Kastration von jungen Kitzbocken, bei denen 
noeh kein Rosenstock vorhanden ist, hat hochstwahrscheinlieh 
dauernde Geweihlosigkeit zur Folge. 1st der Rosenstock schon 
entwickelt, ohne daB aber bereits eine Geweihanlage vor
handen ist, so kommt es zu kleinen, knollenformigen Pe
riicken, die nieht abgeworfen, sondern zeitlebens getragen 
werden. 

2. Erfolgt die Kastration bei alteren Bocken zur Zeit des 
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(im Baste befindlichen) Kolbengeweihes, so entwickelt sieh 
dieses zur Periicke. 

3. 1st zur Zeit der Kastration das Geweih schon gefegt oder 
wenigstens die Verknoeherung schon abgeschlossen, so wird 
es innerhalb der naehsten W oehen abgeworfen, neu ge
schoben und zur Periieke entwiekelt. 

4. Einseitige Kastration hat sieh wirkungslos auf die Ge
weihbildung erwiesen. 

Jedenfalls ergibt sieh aus dies en Versuchen der regula
torische EinfluB der Hoden auf die Geweihbildung. DaB nach 
beiderseitiger Kastration das schon gefegte Geweih unzeitig 
abgeworfen wird und sieh dann ein Periiekengeweih bildet, 
das unbegrenzt weiterwaehst und auch nieht mehr geweehseIt 
wird, sprieht dafiir, daB der jahrliehe Zyklus der Geweih
bildung von den Hoden aus gesteuert wird. Dem Hoden 
kommt nieht nur die Aufgabe zu, die mannlichen Geschleehts
zellen, die Samenfaden, zu bilden, sondern auBerdem, und 
unabhangig davon, die weitere Aufgabe, Reizstoffe (Hormone) 
abzusondern. Man kann demnaeh am Hoden in funktioneller 
Hinsieht zwei verschiedene Anteile unterseheiden: den gene
rativen und den hormonalen. 

Das Hormon des Hodens, das mannliehe Sexualhormon, 
gelangt so wie andere Hormone direkt in die Blutbahn und 
wird auf dieser anderen Organen zugefiihrt, auf die es sieh in 
bestimmt·er Riehtung auswirkt. So wissen wir, daP., das Sexual
hormon die Ausbildung der sekundaren Geschleehtsmerkmale 
beeinfluEt. Naeh der Kastration kann natiirlich kein Sexual
hormon mehr geliefert werden, und es fehlt daher aueh der 
Regulator fiir das Geweihwachstum und den Geweihweehsel. 

Nieht allzu selten kommen in freier Wildbahn Boeke mit 
ganz kleinen, nur bohnengroBen Hoden vor, die dann gewohn
lieh nicht im Hodensaek liegen, sondern irgendwo in der 
Bauehhohle oder Bauehwand steckengeblieben sind. Man 
spricht dann von Kryptorehismus. Trotz der rudimentaren 
Hoden kann aber ein derartigen Bock ganz normal aufhaben 
und abwerfen. Die Kleinheit der Hoden ist in solchen Fallen 
auf das Fehlen des generativen Anteiles zuriiekzufiihren, wah
rend der hormonale Anteil funktionstiiehtig vorhanden ist. 
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Auch der umgekehrte Fall ist moglich. Es konnen bei einem 
Periickenbock beide Brunftkugeln vorhanden sein, die sich 
auBerlich hochstens durch geringere GroBe von normalen 
Hoden unterscheiden. In derartigen Fallen ist anzunehmen, 
daB der hormonale AnteiI fehlt, wahrend der generative vor
handen ist. Nicht jede periickenartige Bildung muB unbedingt 
durch den Ausfall der Hodentatigkeit verursacht sein. Auch 
vielfache Verletzungen des Kolbengeweihes konnen zu ahn
lichen Wucherungen fiihren. 

Die Bedeutung von Gehorn und Geweih. 

Fragt man einen Jager, welche Bedeutung der Gems
krucke, dem Hirschgeweih und dem Rehgewichtel zukommt, 
so wird er ohne Bedenken antworten: "Natiirlich handelt es 
sich urn Waffen, die hauptsachlich zum Ausfechten der 
Brunftkampfe beniitzt werden, urn den Rivalen zu verjagen 
oder unschadlich zu machen." Tatsachlich kann man zur 
Brunftzeit leicht Zeuge davon sein, daB sowohl Geweih als 
auch Gehorn in diesem Sinne verwendet werden. Eine andere 
Frage ist aber die, ob diese Gebilde zweckmaBig eingerich
tete Waffen sind und ob ihnen daneben nicht noch eine an
dere Bedeutung zukommt. 

Betrachten wir einmal die Gemskrucke. Geht der Gemsbock 
zum Angriff iiber, so muB er infolge der Kriimmung der 
Krucken das Haupt stark senken und unter dem Gegner vor
schieben. Erst dann kann er ihn durch plOtzliches Zuriick
reiBen des Hauptes gefahrIich verletzen. Waren die Krucken 
nur Angriffswaffen, so wiirden sie in Form von geraden 
SpieBen viel besser diesem Zwecke dienen. 

Nun wissen wir aber, daB das GemswiId ganz besonders 
dem Steinschlag ausgesetzt ist und ihm auch vielfach zum 
Opfer fallt. DaB ein Stein besonders gefahrlich wird, wenn er 
das Haupt trifft, ist selbstverstandIich, und daher ist es zweck
maBig, wenn vor allem das Haupt gegen Steinschlag geschiitzt 
erscheint. Vergleichen wir das Schacleldach der Gemse mit dem 



des Rehbockes oder Hirsches, so sehen wir, daB es viel dunner 
und infolgedessen elastischer ist. Die Krucken sitzen sornit 
federnd dem Schadel auf. Infoige der Krummung der Krucken 
wird auBerdem die Wucht eines fallen den Steines nie senk
recht auf das Schadeldach einwirken, sondern mehr oder we
niger seitlich abgelenkt werden. Somit sehe ich in der Krucke 
nicht nur eine Waffe, sondern daneben einen wirksamen 
Schutz gegen Steinschlag. 

Auch die Stangen des Hirsch- und Rehgeweihes waren 
wirkungsvollere Waffen, wenn sie nur aus einem spitzen, 

unverzweigten SpieB bestiinden. Je 
wuchtiger und l'eicher verzweigt das 
Geweih wird, urn so weniger ge
eignet erscheint es wenigstens zur 
Angriffswaffe. Das wissen ja auch 
die Jag,er, wie aus der Bezeichnung 
"Marder" (Schadhirsche) fur altere 
Hirsche oder RehbOcke, die nur mit 
SpieBen bewaffnet sind, zur Genuge 
hervorgeht. Ein derartiges Gew~ih 
kommt einmal als Jugendform, als 
erste Geweihstufe, vor. Hier wird 

Abb. 28. Morder oder Schad. man aber nicht von Mardern spre-
hirsch (nach KieJ3ling). chen, denn ein einjiihriger Hirsch 

oder Rehbock wird sich uberhaupt 
kaum auf eillien Kampf einlassen. Es kanu aber ein SpieBerge
weih auch bei alteren Stiicken als abweichende und sich ver
erbende Form und ebenso als zUrUckgesetzte Altersform auf
treten (Abb. 28). In beiden letztel'en F~Ilen s.pricht man mit 
Recht von einem Mordergeweih. Wurde das Geweih nur als 
Waffedienen, so durfte wohl diese Geweihform zeitlebens bei
behalten werden. 

Es sind verschiedene Theorien aufgestellt worden, die, ab
gesehen vom Kampfwert, der Bedeutung des Geweihes ge
recht zu werden versuchen. Gegen eine rein mechanische Be
deutung des Geweihes, etwa zum Wegschaufeln des Schnees 
und dadurch zur FreiJegung der Asung im tiefen Winter, 
spricht die Erfahrung. Vielleicht mit Ausnahme vom Rentier 
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geschieht das wohl immer hauptsachlich durch Ausschlagen 
mit den Vorderlaufen. 

Oft hort man in Jagerkreisen fur das Geweih den Ausdruck 
Hauptschmuck . Indie&er Bezeichnung li'egt aber schon der Ge
danke, daB das Geweih als Zier aufzufassen ist, die nicht nur den 
Jager beeindruckt, sondern auch das Weibchen, und es zur Zeit 
der Brunft willfahrig macht. Nun wissen wir aber nichts vom 
Schonheitsempfinden der Tiere, und es ist nicht anzunehmen, 
daB in dieser Hinsicht der Geschmack des Menschen mit dem 
eines Hirschtieres oder einer RehgeiB ubereinstimmt. 

Es wird wohl niemand behaupten, daB das ubermachtig seit-

Abb. 29. Schiidel des Riesenhirsches (nach Kie Jlling). 

lich ausladende Schaufelgeweih des diluvialen Riesenhirsches 
(Abb.29) eine zweckmaBige Kampfwaffe darstellt. Ja, es 
muB bei seinen riesigen AusmaBen dem Trager recht hinder
lich gewesen sein. Jedenfalls muBte der Riesenhirsch den 
Wald meiden, um sich nicht im Holz zu verfangen. Vielleicht 
war es sogar das unformliche Geweih, das beim Vordringen 
des Waldes uber die Steppe zum Aussterben des Riesen
hirsches gefuhrt hat. Diese Erwagung fuhrte zur Annahme, 
daB die machtig entwiekelten Hirsehgeweihe Luxusbildungen 
darstellen, d. h. Bildungen, die fur die Erhaltung der Art zwar 
zwecklos, aber zunachst noch ohne Sehaden tragbar sind. Geht 
aber die Entwicklung, einem Gesetz der Tragheit folgend, 
immer weiter, so kann eine Luxusbildung uber den Grad der 
Tragbarkeit hinausschieBen wie eine Maschine, die sich nieht 
abstoppen I~Bt. 
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SehlieBlich wurde die Theorie aufgesrellt - und diese 
diirfte auch nach meiner Ansicht das Richtige treffen -, daB 
das starke und komplizierte Geweih als Schreckwaffe dient. 
Das stiirkere Geweih eines Hirsches wirkt auf den Gegner, der 
sich eines schwacheren Geweihes bewuBt ist, abschreckend. 
Fiir diese Auffassung spricht auch die Beobaehtung, daB ge
ringe Hirsche an der Futterstelle ihren alteren Kameraden 
respektvoll ausweichen. Haben aber die starkeren abgeworfen, 
dagegen die mittelstarken und schwachen· Hirsche noch auf, 
so werden die letzteren frech. 

A.ltersbestimmung beim Wild. 

In bezug auf das Alter des Wildes gehen die Wiinsche der 
Kochin und die des Jagers wesentlich auseinander. Hier gilt: 
Dem Jager zur Freud, der Kochin zum Leid! Dnd urngekehrt. 
Die Kochin zieht junges Wild, der Jager hingegen - voraus
gesetzt, daB er den Braten nieht selbst essen muE, - altes 
Wild VOl'. Namentlieh beim Schalenwild und den Wald
hiihnern empfindet es del' weidgerechte Jager als Schande, 
einen hoffnungsvollen Jiingling zu strecken. Er warte! mit 
der Erlegung lieber, bis dieser in bezug auf die Nachkommen
schaft seine Pflicht und Sehuldigkeit getan, seine guten Eigen
schaften vererbt und infolge vorgeschrittenen Alters an Zucht
wert verloren hat. Auf diesem Standpunkte steht auch das 
Reichsjagdgesetz. 

Leider gillt es aber nicht einmal am erlegten Wilde durch
aus verlaBliche Anhaltspunkte, urn das Alter rasch und halb
wegs genau zu bestimmen. Eine Ausnahme hiervon macht 
nur die Gemse. 

Altersschatzung am lebenden Wild. 

Von einer Altersbestimmung am lebenden Wilde kann iiber
haupt nicht· die Rede sein. Der Jager muB zufrieden sein, 
wenn es ihm gelingt, das Alter nur ganz ungefahr ab-
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zusehatzen. Selbst die Entseheidung, ob alt oder jung, ist nieht 
immer einwandfrei zu treffen. 

In freier Wildbahn riehtet sieh beim Sehalenwild der Blick 
des Jagers in erster Linie wohl immer auf den Hauptsehmuek. 
Wie wir aber noeh sehen werden, bietet weder Geweih noeh 
Gehorn durehaus verlaBliehe Anhaltspunkte, urn auf groBere 
Entfernung das Alter abzusehiitzen. Eher gelingt das bei 
gleiehzeitiger Beriieksiehtigung der GroBe (Starke) des Stiik
kes. Ein starkes Stiiek mit guter Trophae steht jedenfalls auf 
dem Hohepunktdes Lebens. Da aber im hohen Alter und auch 
bei Erkrankungen sowohl die Ausbildung des Geweihes (nieht 
aber die des Gehorns) als aueh die Korperstarke wieder zu
riicikgeht, so ist die Unterseheidung von jungen und ganz alten 
oder kranken Stiiciken beim geweihtragenden Wild oft recht 
schwierig. 

Die Farbung kann bei manehen Wildarten gewisse An
haltspunkte geben. Ein Ergrauen des Haarkleides tritt beim 
Wilde in viel geringerem Umfang ein als z. B. beim Mensehen. 
Ein grauer Kopf gilt beim Rehboek als Zeiehen hoheren Al
ters. Es konnen aber schon junge Boeke ziemlieh viel Grau 
am Kopfe haben. Der graue Kopf ist eher als Geschleehts
merkmal zu werten, da die GeiB auch im hohen Alter niehts 
davon zeigt. Beim Gemsboek farbt sieh im hoheren Alter 
namentlieh der gelbe Wangenfleek mehr grauweiB. 

Das Verfarben (d. h. der Haarweehsel) tritt sowohl im 
Friihjahr als aueh im Herbst im allgemeinen friiher bei alteren 
als bei jiingeren Boeken ein. Es kann aber aueh eine Erkran
kung den Haarweehsel wesentlieh hinaussehieben. Ein Reh
bock, der Mitte Juni noeh nieht verfarbt hat, kann ebensogut 
ein gesunder junger wie ein kranker alter Bock sein. X_hnlieh 
verhiilt es sieh aueh mit dem Geweihweehsel. Alte Boeke wer
fen im allgemeinen friiher ab, setzen aber auch friiher wieder 
auf. Doeh kann beides wieder dureh eine Erkrankung ver
zogert werden. 

Die Stimme wird mit zunehmendem Alter tiefer und rauher, 
was beim Hirseh im Brunftsehrei, beim Rehboek im Sehreeken 
zum Ausdniek kommt. SehlieBlieh spielt aueh das Benehmen 
des Wildes eine Rolle bei der Altersschatzung. Jedem Jager 



ist die groBere Vorsicht eines alten gewitzigten Bockes be
kannt. Er tritt spater am Abend aus und zieht friiher am 
Morgen wieder ein, wirft wiihrend des Asens viel Mufiger 
auf, urn seine Umgebung auf eine drohende Gefahr zu prii
fen, und neigt mehr zum Einsiedlerleben. Alles in allem laBt 
sich aber sagen, daB es verlaBliche Anhaltspunkte fiir die 
Altersschatzung beim Schalenwilde in freier Wildbahn iiber
haupt nicht gibt. 

A.ltersbestimmung nach dem Knochenwachstum. 

Von keiner Wildart wissen wir, in welchem Alter sie als 
erwachsen anzusehen ist, obwohl das nicht allzu schwer fest
zustellen ware. Als erwachsen darf ein Saugetier oder Vogel 
gelten, sobald das Wachstum der langen GliedmaBenknoehen 
aufgehOrt hat. 

Jeder lange Rohrenknochen besteht, solange er wachst, aus 
drei Stiicken, dem langen Mittelstiiek' (Diaphyse) und den 
beiden kurzen Endstiicken (Epiphysen). Die Endstiicke sind 
durch wuchernde Knorpelscheiben, die Fugenknorpel, mit 
dem Mittelstiick verbunden. Auf Kosten der Fugenknorpel 
wachst das Mittelstiick immer mehr in die Lange. Da hierbei 
Verbrauch und Nachschub des Knorpels nicht gleichen Schritt 
hrut, so werden die Fugenknorpel diinner und diinner und 
verschwinden mit der knochernen Verschmelzung der drei 
Knochenstiicke vollstandig. Damit hort aber auch das Langen
wachstum des ganzen Knochens auf. Er erscheint nunmehr als 
ein einheitliches Stiick. Eine scharfe Abgrenzung der End
stiicke yom Mittelstiick ist nieht mehr moglich. 

An einem vollstandig von der Knochenhaut gllreinigten oder 
auch an einem der Lange nach durehsagten frischen Knochen 
sind die Fugenknorpel ohne weiteres zu erkennen. Sie heben 
sieh durch ihre blaulich-weiBe Farbung von dem mehr gelb
lichen Knochen scharf abo Dureh Mazeration oder dureh ge
niigend langes Auskochen lOst sich der Fugenknorpel auf, und 
der Knochen zerfallt in seine drei Teile. 

1st das Mittelstiick im Inneren schon teilweise mit den 
Endstiicken knoehern versehmolzen, so bleibt auch naeh der 



Mazeration der Zusammenhang gewahrt. Nur sieht man an 
Stelle der Knorpelfuge eine mehr oder weniger tief ein
greifende schmale Grenzspalte. Solange eine derartige "Epi
physenfuge" an einem der langen Rohrenknochen nach
zuweisen ist, hat das Knochenwachstum und somit das Wachs
tum des betreffenden Tieres noch nicht vollstiindig aufgehort. 
Ahb.30 zeigt 'das obere Ende des Schienbeins eines vier
jiihrigen Gemsbockes. Da noch deutlich die Epiphysenfuge in 
Form eines rings urn laufenden Spaltes zu erkennen ist, so war 
dieser Bock noch nicht vollstiindig erwachsen. 

Epiphllsen/uue 

Di(/phll e 

Abb . 30. Oberes Schienbeinende eines vierjahrigen Gemsbockes (2fa nat. Gr.). 

In die Jiigerpraxis hat bisher die Epiphysenverschmelzung 
nur zur Altersschiitzung beim Hasen Eingang gefunden. Will 
sich der Jager aus der Strecke einen Junghasen fiir die Kiiche 
auswiihlen, so tastet er die AuBenseite des Vorderlaufes in der 
Richtung von oben nach unten ab. Fiihlt er knapp ober dem 
Handgelenk einen Knochenvorsprung, so beweist ihm dieses 
"Strohsche Zeichen", daB es sich urn einen Junghasen han
delt. Es ist das ein viel verlaBlicherer Anhaltspunkt fiir die 
J ugend des Hasen als die leichte EinreiBbarkeit des Loffels 
oder die leichte Eindriickbarkeit des Tranenbeins, die zum 
selben Zweck verwertet werden. 
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Welcher anatomische Befund liegt nun diesem S t r 0 h schen 
Zeichen zugrunde? Legt man das Unterarm- und Handskelett 
eines Junghasenfrei (Abb. 31), so zeigt sich, daB die End
stucke von Elle und Speiche noch nicht mit den Mittelstucken 
verschrnolzen sind. Die einander zugewendeten Enden der 
Mittel- und Endstucke erscheinen verdickt, so daB in der Epi-

a b 

Bile 

Ileici .. 

Abb . 31. Rechte Vorderpfote a) yom jungen, b) yom alten Hasen. 

physenfuge ein Vorsprung (bei X) entsteht. Und dieser Vor
sprung isles, den man beirn Abtasten auch dureh den B.alg 
hindurch deutlich spurt. Mit der knochernen Verschmelzung 
der Epiphyse verschwindet auch der Vorsprung. Das ist der 
Fall beirn anniihernd einjiihrigen Hasen. In diesern Alter kann 
sornit der Hase als erwach'sen gel ten. Da die SchuBzeit fur 
Hasen gesetzlich' mit 15. Janner endet, so wird jeder erlegte 
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heuerige Hase das Strohsche Zeichen zeigen, jeder Althase 
es vermissen lassen. 

Es ware eine dankbare Aufgabe, auch bei anderen Wild
arten zu ermitteln, wann sie erwachsen sind. An markierten 
Stiicken, deren Alter somit genau bekannt ist, ware dies aus 
dem Zeitpunkt der Epiphysenverschmelzungen leicht moglich. 
Vermutlich wiirde man bei manchen Arten Oherraschungen 
erleben. So wahrscheinlich auch beim Murmeltier. Dieser 
Winterschlafer verbringt mehr als das halbe Jahr im tiefen, 
scheintodahnlichen Schlaf. Wahrend dieser Zeit sind aIle 
Lebenserscheinungen auf ein Mindestma15 herabgesetzt, und 
es ist anzunehmen, daB auch das Wachstum stillsteht. Daher 
diirfte das Murmeltier zum Unterschied von anderen, nicht 
winterschlafenden Nagetieren, sehr lange (meiner Vermutung 
nach 5-6 Jahre!) brauchen, bis es erwachsen ist. 

Vielfach wird als Altersmerkmal beim Reh die Verschmel
zung der Niihte am Schadeldach angegeben. Nach meiner Er
fahrung ist aber eine auch nur stellenweise auftretende voll
kommene Nahtverschmelzung so selten, da15 sie hochstens in
sofern verwertbar ist, als ein Stiick, bei dem auch nur an 
einer Stelle eine Naht (hauptsachlich kommt die Stirnnaht in 
Betracht) unterbrochen ist, sicher als alt gelten kann. Gewohn
lich fehlen aber Nahtverschmelzungen (zum Unterschied yom 
Menschen) auch bei ganz alten Rocken vollkommen. 

Anders verhalt es sich allerdings mit den "Niihten" an der 
Schadelbasis, die diese Bezeichnung eigentlich nicht verdienen, 
sondern als Knorpelfugen zu werten sind. Diesen Fugen 
kommt dieselbe Bedeutung zu wie den Epiphysenfugen der 
langen Rohrenknochen. Solange sie noch vorhanden sind, 
wachst der Schadel auf Kosten des Fugenknorpels in die 
Lange, und erst bei vollstandigem Verbrauch des Knorpels 
und der damit einhergehenden knochernen Verschmelzung der 
Teilstiicke hort dieses Wachstum auf. 

Abb. 32 zeigt diese Fugen an der Schadelbasis des Rehes. Die 
hintere, die Keilbein-Hinterhauptfuge, verschwindet gewohn
lich schon beim Jahrling,di'e vordere, die Zwischenkeilbein
fuge, aber viel spater, durchschnittlich etwa beim fiinfjahrigen 
Stiick. Freilich scheint es viele Ausnahmen zu geben, so daB 
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der Grad der knochernen Verschmelzung zwischen vordel'em 
und hinterem Keilhein nur mit einer gewissen Vorsicht ZUI 

AItersschatzung zu verwerten ist. 

vQrderu 
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Z wiacllen
k.ilbei .. /lloe 

M1lteres 
l( eilbei" 

](ei/beill
JJilll.rllaupl{uqe 

11. illl erl"'up/bei" 

l1illlerllau/J/locll 

Abb. 32. Hinterer Abschnitt der Schadelbasis eines einjahrigen Rehes mit 
Knorpelfugen. 

Altersbestimmung nach der Kehlkopfverknocherung. 

Das Gerust des Kehlkopfes hesteht hei allen Saugetieren 
aus Knorpelstucken, die miteinander in gelenkiger Verhindung 
stehen und dadurch his zu einem gewissen Grad gegeneinander 
verschiehhar sind. Die groBeren von diesen Knorpeln sind: 
Der Schild-, der Ring- und die heiden GieBhecken- oder SteIl
knorpeI (Ahh.33). 

Auch aIle Skelettknochen (ausgenommen die des Schadel
daches und des Gesichtes) sind urspriinglich knorpelig an
gelegt. 1m Laufe der Entwicklung wird der Knorpel abgehaut, 
zerstort, und an seine Stelle tritt Knochengewehe, bis schlieBlich 
das Knorpelskelett sich in das Knochenskelett verwandelt ha L 

Einen ganz entsprechenden Verknocherungsvorgang sehen 
wir auch an den Kehlkopfknorpeln ablaufen. Wiihrend aber 
die Verknocherung des Skelettes schon lange vor der Gehurt 
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einsetzt und, wie schon oben ausgefiihrt wurde, mit Voll
endung des Korperwaehstums ihren AbschluB findet, beginnt 
die Kehlkopfverknocherung viel spater und hat vielfaeh auch 
im hohen Alter noeh nieht ihren AbschluB erreieht. Gerade 
deshalb lag der Gedanke nahe, die Verknocherung der Kehl
kopfknorpel zur Altersbestimmung heranzuziehen, da sie auch 
noeh bei alten Tieren Erfolg verspraeh. 

Am menschliehen Kehlkopf sehen wir, daB die Verknoche
rung beim Mann im allgemeinen etwas froher einsetzt und 
einen hoheren Grad erreicht als beim Weib. Die ersten Spuren 
der Verknocherung sind bei Mannern iiber 20, bei Weibern 
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Abb. 33. Kehlkopfgeriist vom Reh in Seitenansicht. 

iiber 22 Jahren, manchmal aber auch schon friiher zu be
obachten. Die Verknocherung beginnt beim Mensehen ziemlieh 
gleiehzeitig im Schild- und im Ringknorpel. Dann folgen die 
GieBbeekenknorpel und zuletzt die Knorpelringe der Luft
rohre. Allerdings ist die Verknoeherung sowohl in bezug auf 
ihren Beginn als auch auf das weitere F ortschreiten im Einzel
fall doch so wechselnd, daB sie beim Menschen zu einer ge
nauen Altersbestimmung nieht verwertbar ist. Es lag aber der 
Gedanke nahe, daB bei einer wild lebenden Tierart der ganze 
Vorgang vie I gesetzmaBiger abliiuft, und daB die beim Men
schen auftrelenden Schwankungen dureh die Domestikation 
und die ganz verschiedenen Lebensbedingungen, unter denen 
die einzelnen Menschen stehen, verursacht werden. 



Die V,erknocherung der Kehlkopfknorpel verlii:uft ganz 
iihnlich wie die der Skelettknochen. Gewohnlich kommt es vor 
der Knochenbildung zu einer Verkalkung des Knorpels. Da
durch wird der im unverkalkten Zustand blaulichweiBe, 
durchscheinende Knorpel mehr gelblichweiB, kornig und 
sproder. Die eigentliche Verknocherung wird damit eingeleitet, 
daB in dem urspriinglich nahezu gefaB,freien Knorpel zahl
reiche BlutgefiiBe einwachsen, die verkalkte Knorpelmasse 
zerstort und an ihrer Stelle Knochensubstanz gebildet wird. 
Niemals beginnt aber die Verkalkung und Verknocherung 
gleichzeitig im ganzen Knorpel, sondern sie nimmt ihren 
Ausgangspunkt von ganz bestimmten umsehriebenen Stellen, 
den Knochenbildungsherden oder Knochenpunkten. Diese 
wachsen und verschmelzen weiterhin mit benachbarten Her
den, bis schlieBlich der ganze Knorpel durch Knochensubstanz 
ersetzt erscheint. Mit freiem Auge betrachtet, erkennt man die 
Knochenpunkte am frischen Knorpel als braunlichrote, un
durchsichtige Flecken (sie erscheinen rot wegen ihres groBen 
GefaBgehalts), die sich scharf vom weiB,en, durchscheinenden 
Knorpel abheben. Dort, wo die Knochenbildung schon ihren 
AbschluB erreicht hat, schwinden die BlutgefaBe wieder teil
weise, so daB altere Knochenherde als gelbliche, von einer 
braunlichen Randzone umzogene Flecken erscheinen. 

Um die Knochenhertde zu sehen, ist es natiirlich notwendig, die 
Kehlkopfknorpel allseitig freizulegen, d. h. sie von den anhaf
tenden Weichteilen (Muskulatur und Knorpelhaut) zu reinigen. 

Fiir das Rehwild hat sieh ergeben, daB die Verknocherung 
schon in den ersten Lebensmonaten, und zwar etwas friiher 
beim Bock als bei der GeiB im Sehildknorpel beginnt, spater 
im Ringknorpel und am spatesten in den GieBbeekenknorpeln, 
in den en sie aber aueh im hOchsten Alter keine weite Aus
breitung erlangt. Weiterhin hat sieh ergeben, daB die Ver
kalkung der Knorpel so unregelmaBig ablauft, daB, sie zur 
Altersbestimmung nieht herangezogen werden kann. Die Ver
knoeherung hingegen breitet sich, namentlich im Schild
knorpel, mit fortschreitendem Alter ziemlich gesetzmaBig aus 
(Abb. 34), so daB sie meines Erachtens zur ungefiihren Alters
bestimmung verwertbar ist. 
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Beim Rotwild scheint die Verknocherung ganz iihnlich zu 
verlaufen. Sie beginnt nahezu zur selben Zeit und in derselben 
Reihenfolge, nur schreitet sie im allgemeinen langsamer fort 

. und erreicht auch nicht das AusmaB wie beim Reh. Um s·o 
mehr war ich iiberrascht, weder bei einem siebenjahrigen 
~emsbock noch bei einer fiinfzehnjahrigen GemsgeiB Spuren 
emer Verknocherung in den Kehlkopfknorpeln zu find en. Es 

, I \ ., 
• ., • ~ , 

o · 

1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre It Jahre 

• f 
• 

5 Jahre 6 Jahre 7 Jahre S Jahre 

Abb. 31t. Die mit dem Alter zunehmende Verknoeherung des Schildknorpels 
beim Rehbock. Knochen schwarz, Knorpel hell. 

scheint somit bei der Gemse iiberhaupt keine Verknocherung 
im Kehlkopf einzutreten. 

Es wurde die Vermutung ausgesprochen, daB die fortschrei
tende Verknocherung der Kehlkopfknorpel einen EinfluB auf 
die Stimmbildung ausiibt, so daB der tiefe Brunftschl'ei des 
alten Rothirsches und das tiefere und rauhere Schrecken bei 
alteren Rehen darauf zuriickzufiihren ware. 

Meiner Ansicht nach konnte der Grad der Verknocherung 
wohl einen EinfluB auf die Klangfarbe der Stimme, somit auf 
deren Rauheit ausiiben, kaum aber auf deren Tiefe, die in 
erster Linie von cler Lange cler Stimmbander abhangen muB. 
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J e Hinger die Stimmbailder, urn so tie fer die Stimme. Die 
Lange der Stimmbander steht aber in unmittelbarem Zu
sammenhang mit der GroBe des Kehlkopfes. Je groB,er der 
Kehlkopf, urn so langer die Stimmhander. Nun kann man sich 
aber leicht davon uberzeugen, daB beim einjahrigen Bock 
Schild- und Ringknorpel noch keineswegs ihre endgiiltige 
GroBe erreicht haben. Ja, mir scheint das Wachstum der 
Kehlkopfknorpel wenigstens bis zum vierten Jahre anzuhalten 
(Ahb.34). Auch das Gewicht des Schildlmorpels nimmt bis 
zum funften Jahre zu. 

Altersbestimmung nach dem Gebi8. 

Diese Art der Altersbestimmung ist fur Hirsch und Reh 
nicht nur die am haufigsten geiibte, sondern auch die noch 
am ehesten zuverlassige. Deshalb wird auch nach dem Reichs
jagdgesetz anlaBIich der Trophaenschauen bei der Vorlage der 
Hirschgeweihe und Rehgewichtel die Beigabe eines Unter
kieferastes des betreffenden Stuckes gefordert. Fur die Alters
bestimmung nach dem Gebill kommen hauptsachlich der 
Zahnwechsel und die Ahnutzung der Zahne in Betracht. 

Allgemeines tiber das GebiB. Zahnwechsel. 

Zurn niiheren Verstandnis muB hier auf das GebiB, im all
gemeinen kurz eingegangen werden. Alle fur uns in Betracht 
kommenden Wiederkauer, das sind somit die Hirscharten, 
das Reh und die Gemse, zeigen fur das bleibende GebiB fol
gende Zahnformel: 

0-1 
C--, 

I 

Diese Formel besagt, daB im ganzen 32-34 Ziihne vorhanden 
sind, daB die oberen Schneidezahne (Incisivi = I) ausnahms
los fehlen, wahrend im Unterkiefer jederseits drei Schneide
zahne vorhanden sind, daB der Eckzahn (Caninus = C) oben 
fehlt oder vorhanden sein kann, unten stets vorhanden ist, und 
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dag ohen wie unten jederseits drei Backenzahne (Pramolaren 
= P) und drei Mahlzahne (Molaren = M) vorkommen. 

Betrachten wir Ahb.35, so sehen wir unten vier VordeI'
zahne, die gewohnlich aIle als Schneidezahne hezeichnet wer
den, und von diesen durch eine hreite Lucke (Diastem) ge
trennt sechs Seitenzahne, die man gewohnlich in ihrer Ge
samtheit als Backenzahne hezeichnet. Tatsachlich hat aber der 

Abb.35 . DauergebiJ3 des Rothirsches (nach Schaff). 

Abb. 36. GebiJ3 des Rothirsches im Alter von etwa 5 Monaten 
(nach Sch a ff). 

seitlichste Vorderzahn als nach vorn geruckter und schneide
zahnahnlich gewordener Eckzahn zu gel ten, und die drei vor
deren Seitenzahne sind die mahlzahnahnlich gewordenen (mo
lariformen) Backenzahne. 

1m Oherkiefer sehen wir heim Rotwild den kurzen, stump
fen, rundlichen Eckzahn, das "Granel" odeI' den "Halwn", 
der heim Hirsch hedeutend starker ist als heim Tier, sich mit 
zunehmendem Alter mehr und mehr abschleift und cine dunk
lere Farhung annimmt. Der Jager schatzt die Hirschgraneln, 
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die er als Trophae mit Vorliebe an die Uhrkette hangt oder zu 
Schmuckgegenstanden verarbeiten laBt, daher auch besonders 
dann, wenn sie moglichst abgeschliffen und dunkelbraun sind. 
Beim Reh finden sich Graneln, die aber immer mehr stift
f6rmig sind, nur als seltene Ausnahme, etwa in 0,8 % der 
FaIle. Bei der Gemse scheinen Graneln uberhaupt nie vor
zukommen. 

Vergleichen wir das MilchgebiB mit dem DauergebiB" so 
sehen wir, daB es keine Mahlzahne besitzt, daB es somit beim 
Hirsch statt 34 Zahnen nur 22, bei Reh und Gemse wegen des 
Fehlens der Haken statt 32 nur 20 Zahne zeigt. Die Milch
zahne sind im allgemeinen kleiner als die Dauerzahne und 

Abb.37. Linke Unterkieferhalfte mit freigelegten Zahnwurz'31n vom etwa 
14 Monate alten Rehbock. Die in AusstoBung begriffene dreiteilige Krone 
des 3. Milchbackenzahnes sitzt als " Reiter" dem nachschiebenden einteiligen 

Dauerzahn auf. 

zeigen zum Teil auch etwas abweichende Formen. Besonders 
auffallig ist dieser Unterschied am dritten unteren Backen
zahn, der bei allen Wiederkauern als Milchzahn dreiteilig, als 
bleibender Zahn nur zwei- oder einteilig erscheint (Abb.37). 

Das Rotwildkalb besitzt unmittelbar nach der Geburt nur 
die Milchvorderzahne. 1m Laufe der ersten vier Wochen kom
men die Milchhaken und Milchbackenzahne hinzu. Beim vier 
bis funf Monate alten Kalb bricht der erste bleihende Zahn, 
d. i. dererste Mahlzahn, durch (Abb.36). 1m Alter von etwa 
15 Monaten werden das mittelste Schneidezahnpaar und die 
Haken gewechselt. Beim zweijahrigen Stuck bricht der dritte 
Mahlzahn durcll. Dann werden die Milchbackenzahne ge
wechselt, so daB beim 21/ 2jahrigen Stuck das bleihende GebiB 
vollziihl~g gewol1den ist (Abb.35). Bis zu diesem Zeitpunkt 
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gibt somit der Zahnwechsel gute Anhaltspunkte fiir die 
Altersbestimmung des Hirsches. 

Zum Unterschied vom Hirschkalb wird das Rehkitz schon 
mit dem vollstandigen MilchgebiB gesetzt. Auch der Zahn
wechsel lauft rascher ab, so daB schon mit etwa 15 Monaten 
das bleibende GebiB fertig gebildet ist. Fiir den Jager kommt 
praktisch innerhalb diesel' Altersklassen die Unterscheidung 
eines Kitzbockes von einem J ahrlingsbock in Betracht. Zeigt 
ein z. B. im Herbst erlegter Bock noch den leicht kenntlichen 
dreiteiligen dritten Milchbackenzahn, so kann es sich nul' urn 
einen Kitzbock desselben J ahrganges handeln. 

Beim Gemskitz ist das MilchgebiB mit zwei Monaten fertig 
entwickelt. Wahrend mit 21/2 Jahren del' Zahnwechsel an den 
Backenzahnen erfolgt ist und rue drei Mahlzahne durch
gebrochen sind, erscheint del' Wechsel del' Vorderzahne noch 
nieht abgesehlosseIl. Vondiesen wifd das erste (innerste) 
Paar mit 1 1/ 4, das zweite Paar mit 2 1/ 4, das dritte Paar mit 
2 1/ 2-23/ 4 und das vierte Paar mit 31/ 2-33/ 4 Jahren geweehselt, 
so daB das DauergebiB erst gegen Ende des vierten Jahres 
voll entwiekelt erseheint. 

Die meisten Zahne der Sauger sind W urzelziihne. Sie zeigen 
eine deutlieh ausgebildete, in den Kiefern steckende Wurzel, 
die sich von dem frei vorragenden Teil, del' Krone, wesentlich 
unterscheidet. Es gibt abel' auch sogenannte wurzellose Ziihne, 
bei deilen kein Unterschied zwischen den heiden Anteilen be
steht. Das Wachs tum der W urzelzahne ist beschrankt (Z3.hne 
mit beschranktem Wachstum). Sie werden daher mit zu
nehmendem Alter infolge del' Ahniitzung immer kiirzer, wah
rend die wurzellosen Zahne dadurch, daB an ihrem am tief
sten im Kiefer steckenden Anteil stetig neue Zahnsubstanz an
gebaut wird, zeitlebens weiterwaohsen (Zahne mit un
beschranktem Wachstum). Da die Ahniitzung an den Kau
flachen gegeniiber dem Wachs tum zuriickbleibt, so werden 
sie mit zunehmendem Alter immer langeI'. 

Zu den wurzellosen Zahnen gehoren die Eckzahne des 
Wildschweines, von den en namentlich die untereIl, die Hauer 
(das "Gewaff", die "Gewehre ") eine besondere Lange er
reichen, und die Schneidezahne der Nager, wie z. B. die des 
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Hasen und des Murmeltieres. Der Jager bewertet daher die 
Hauer des Ebers und die Schneidezahne des Murmeltiers als 
Trophaen nach ihrer Lange. Beim Murmeltier ragt allerdings 

Abb. 38. Schadel vom Murmeltier, an dem durch AufmeiBeln der Kiefer die 
Schneidezahne vollstandig freigelegt wurden. 

nur der kleinere Teil der Schneidezahne frei vor, der weitaus 
groBere steckt im Kiefer und wirderst sichtbar, wenn man 
den Kieferknochen aufmeiBelt (Abb. 38). 

Vertikalverschiebung der Zahne. 

Abb. 39. Schema des Verhaltens zweier 
gegeniiberliegender Mahlzahne einer 
Gemse auf verschiedenen Altersstufen. 

Bei den Wurzelzahnell 
liegen die Verhaltnisse wc
sentlich anders. Es wird 
zwar auch bei ihuen die 
durch die Abniitzung an 
den Kauflachen verursachte 
Verkiirzung cler Krone zurn 
Teil dadurch ausgeglichen, 
daB der Zahn weiter aus 
dem knochernen Zahnfach 
(Alveole) des Kiefers vor
geschoben wird, daB eine 
Vertikalverschiebung des 
Zahnes erfolgt; diese Ver-



tikalverschiebung bleibt aber hinter der Abniitz!Ullg zuriick, so 
daB der frei vorr.agende Teil des Zahnes mit zunehmendem 
Alter mehr und mehr verkiirzt wird. 

Solange der Zahn wachst, d. h. seine Wurzel noch nicht 
die endgiiltige Lange erreicht hat, wird seine Krone durch das 
Wurzelwachstum emporgeschoben, ganz ahnlich wie zeit
lebens bei wurzellosen Zahnen. Aber auch nach dem Aufhoren 
des W urzelwachstums sehen wir, daB der Zahn trotzdem noch 
weiter vorgeschoben wird. Das geschieht aber von jetzt ab da
durch, daB der Boden des Zahnfaches weiler und weiter em
porriickt, wodurch der ganze Zahn gehoben wird (Abb. 39). 

Abb. 40 gibt diese Verhaltnisse bei der Gemse wieder, wo 
sie besonders sinnfallig in Erscheinung treten. Die Unter
kiefer wurden aufgemeiBelt, so daB man die Zahne ihrer gan
zen Lange nach iiberblicken kann. Zunachst ist man iiber
rascht iiber die ungewohnliche Lange der Mahlzahnkronen 
bei jiingeren Stiicken. Freilich ragt nur ihr kleinerer Teil frei 
vor, der groBere steckt im Kieferknochen. Sehen wir uns ein
mal die Veranderungen an einem bestimmten Zahn mit fort
schreitendem Alter z. B. an dem mit X bez,eichneten ersten 
Mahlzahnan. An den Abbildungen 40a-e erkennt man, daB 
die beiden Wurz,eln sich mit zunehmendem Alter verliingert, 
die Kronen aber infolg,e der Abniitzung sich verkiirzt haben. 

Mit etwa drei Jahren ist das Wurzelwachstum abgeschlos
sen. Es erscheinen daher auch beim 6- und 12 jahrigen Bock 
die Wurzeln annahernd gleich lang wie beim 3 jahrigen, 
wahrend die Abniitzung der Krone natiirlich aueh noeh im 
hoheren Alter fortsehreitet, so daB beim 12 jahrigen Bock 
die Krone ganz niedrig geworden ist. Betraehtet man aber nur 
den frei vorragenden Teil der Krone, so ist dessen H6hen
abnahme verhaltnismaBig geringfiigig. Daher kam man aueh, 
bevor man den Kiefer aufmeiBelte, zum TrugsehluB, daB bei 
der Gemse die Mahlzahne sieh nur wenig abniitzen, weniger 
z. B. als beim Reh, obwohl gerade das Gegenteil der Fall ist. 
Die weehselnde Lange der einzelnen Mahlzahne in versehie
denem Alter ware fiir die Altersbestimmung der Gemse sieher 
ein brauehbarer Anhaltspunkt. Aber gerade beim Gemswild 
sind wir in der Lage, aus der Krueke das Alter genau zu be-
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stimmen, so daB wir hier nicht nach weitel'en Altersmerkmalen 
zu suchen brauchen. 

Allgemein bekannt sind die langen, besser gesagt die weit 
vorragenden Hexenzahne der alten Weiher (und auch Manner). 
Fehlt namlich einem Zahn sein Gegenuher, sein Antagonist, 
so wird er scheinbar langer. Es handelt · sich dabei aber nicht 
etwa urn ein In-die-Lange-Wachsen des Zahnes. Der Zahn 
ragt nur weiter vor, und zwar deshalb, wejl wie bei anderen 
Z,ahnen das Emporrucken seines Zahnfachbodens anhalt, die 
Abniitzungsmoglichkeit an semer Kauflache aber fehlt. 

ZJ 111 01 

1 2 J I /I III 

2 J j U III 

1 2 J I /I 01 

Abb. 41. Schema des Ineinandergreifens der Seitenzllhne der Gemse, 
oben bei NormalgebiB, unten bei Defekt der Krone des MIl' 

Dasselbe sehen wir natiirlich auch bei Tieren. Ragt aus 
irgendeiner Ursache die Krone eines Zahnes weniger weit vor 
als die seiner Nachharn, so wird diese Lucke allmahlich da
durch ausgefullt, daB die ihr gegeniiberliegenden Zahnteile 
scheinbar vorwachsen, bis der Kontakt der Zahnreihen sich 
im Bereiche der Lucke vollkommen hergestellt hat (Abb.41). 
DaB es sich dabei nicht um ein aktives Vorwachsen der Zahn
teile, sondern nur um das Ausbleiben der Abnutzung bei an-

Abb. 40. Rechte UnterkieferhllJften von Gemsbocken verschiedenen Alters . 
Die lluBere Knochenplatte wurde zur vollstllndigen FreiJegung der Zllhne 
abgetragen. Mr mit einem X bezeichnet. a) 7 Monate. MIl im Durchbruch 
begriffen. b) 1 Jahr 7 Monate. Unter P2 und P3 die Kronen der entsprechenden 
Dauerzllhne. MIlT vor dem Durchbruch. c) 2 Jahre 7 Monate . Zahnwechsel an 

den Seitenzllhnen beendet. d) 6jllhrig. e) 12jllhrig. 



haltendem Vorschuh des Zahnes handelt, geht aus dem fm
her Gesagten hervor. 

Die auslOsende Ursache fiir die geschilderte Vertikalver
schiebungder Mahlzahne durfte in einer ungleich stark en 
Abnutzungder einzelnen Zahne zu suchen sein. Werden z. B. 
die Vorderzahne schwacher abgenutzt als die Seitenzahne, so 
muB ein mangelhafter ZahnschluB im Bereiche der letzteren 
entstehen. Die Kauflachen der Mahl- und Backenzahne wer
den beim KieferschluB nieht mehr die ihrer Antagonisten 
(gegeniiberliegenden Zahne) erreiehen, sie werden daran durch 
die zu weit vorragenden Sehneidezahne gehindert. Es ergibt 
sich daraus fur die Backenzahnreihe ein Zustand, der dem 
antagonistenloser Zahne entspricht, eine Druckentlastung am 
Boden des Zahnfaches, die an ihm zum schichtenweisen 
Knochenanbau und damit zur Vertikalverschiebung der Zahne 
fuhrt. WUl'den aIle Zahne gleich starkabgenutzt, so wurde in 
jedem Alter und im Bereich aller Zahne ein voIlkommener 
ZahnschluB erreicht. Es kame nirgends zu einer Entlastung 
des Zahnfachbodens und wahrscheinlich an keinem Zahn zu 
einer V ertikalverschiebung. 

Wir sehen somit in der Vertikalverschiebung der Zahne 
hauptsachlich eine Einrichtung, die geeignet erscheint, Un
gleichheiten im AbnutzungsausmaB der einzelnen Zahne aus
zugleichen, somit eine Einrichtung, die es erm6g1icht, daB 
auch bei verschieden starker Abnutzung der Einzelzahne doch 
immer und uberall ein fester ZahnschluB erreicht wird. 

Horizontalverschiebung der Zahne. 

AuBer der Vertikalverschiebung laBt sich auch eine Hori
zontalverschiebung der Zahne nachweisen, die mit zunehmen
dem Alter zu einer Verkurzung der Seitenzahnreihe fuhrt und 
ebenfalls mit der Abnutzung der Zahne zusammenhangt. Ich 
habe diese Verhaltnisse vor aHem beim Rehbock verfolgt, und 
meine Ausfuhrungen beziehen sich zunachst auf diesen, gelten 
grundsatzlich aber auch fur andere Wildarten mit ahnlichem 
GebiB, somit auch fur Hirsch und Gemse. 
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Es ist selbstverstandlich, daP" die Verkiirzung der Zahn
reihe nur durch ein Aneinanderriicken, durch eine Horizontal
verschiebung der einzelnen Zahne zustande kommen kann, so 
daP" wir also annehmen muss en, daP" die einzelnen Zahne 
stetig in horizontaler Richtung verschohen werden ("wan
dem"). Diese Horizontalverschiehung gehOrt ebenso wie die 
Vertikalverschiebung der Zahne zu den sogenannten "Anpas
sungswanderungen", worunter am mensahlichen GebiP" jene 
Lage- bzw. Stellungsanderungen der Zahne verstanden wer
den, die entstehen, wenn ein Stutzmoment, das mithilft, den 
Zahn in seiner naturlichen Stellung zu erhalten, geschadigt 
wird ooer verlorengeht. Zu diesen Stutzen waren die Beruh
rungsflachen (Kontaktpunkte) mit den seitlich angrenzenden 
Zahnen zu rechnen. Entsteht zwischen zwei Zahnen eine 
Lucke, so wird eine Horizontalverschiebung rueser Zahne ein
treten, die zur Verkleinerung bzw. zum vollstandigen Ver
schwinden der Lucke fiihrt. 

Nun sehen ,wiraber, daP" schon wahrend des Zahnwechsels 
zu beiden Seiten des durchbrechenden P III Lucken entstehen, 
die dadurch zustanoo kommen, daP" die Krone des betreffen
den Milchzahnes bedeutend hreiter ist als die des bleibenden 
P III' Auf Abb.37 sitzt die breite Krone des dritten Milch
backenzahnes als sogenannter Reiter der schmrueren Krone 
des nachschiebenden bleibendenZahnes auf. Die Lucken zu 
beiden Seiten ,des letzteren werden ganz: allmahlich durch 
Horizontalverschiebung der Zahne ausgeglichen, wodurch na
turlich eine Verkurzung der Zahnreihe eintreten muP". Kommt 
somit fur die ,ersten Lebensjahre, zu e[ner Zeit, wo noch keine 
hochgradigere Ahnutzung derZahnkronen eintritt, als aus
losendes Moment fUr die Verkurzun.g der Zahnreihe und so
mit fur die Horizontalvoerschiebung vor allem der Wechsel des 
dritten Baclmnzahnes in Betracht, so haben wir in spateren 
Jahren fur den 'gleichen Vorgallig die stiirlmre Abnutzung der 
Zahnkronen verantwortlich zu machen. 

Die Backen- und Mahlzahne des Rehs haben, abgesehen 
von den vorragenden Hockem, die Form eines Keils, des sen 
Basis derK,aufliiche entspricht. Daher muss'en beim jungen 
Reh zwischen den gegen die Wurz.eln gelegenen Anteilen del' 
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Kronen Liicken vorhanden sein (Abb. 42 a). Entsprechend der 
zunehmenden Ahniitzung der Krone verkleinert sich die Basis 
des Keils. Dadurch wird der seitliche Kontakt zwischen den 
einzelnen Zahnen aufgehohen, was den AnlaB zum Aneinan
derriicken der Zahne gibt, bis wieder aile miteinander in Be
riihrung stehen. Es wird also zwangslaufig mit der stetig 
fortschreitenden Abnutzung der keilformigen Zahnkronen eine 
ebenso stetig fortschreitende Horizontalverschiebung der Zahne 
eintreten, so daB sie jederzeit mit den Seitenrandern ihrer 
Kauflachen miteinander in Kontakt gesetzt werden. 

Die SpaIten zwischen den BasaIteilen der Kronen betragen 
beim jungen Bock etwa je 2 mm, und da 5 SpaIten vorhanden 

PI b J I lII 

Abb. 42. Untere Seitenzahnreihe a) beim jungen, b) beim alten Reh. 

sind, zusammen IO mm. Urn diesen Betrag konnte somit, 
wenn die Kronen bis gegen die Wurzeln hin abgenutzt, somit 
fast ganz verschwunden sind, die Zahnreihe verkiirzt werden 
(Abb. 42 b). Dazu kame noch d~e Verkiirzung der Zahnreihe in 
den erst en Jahren, die durch den Wechsel des dritten Backen
zahnes verursacht wird und etwa 5 mm betragt. Es wurde dem
nach die Verkiirzung im Maximum 15 mm betragen konnen. 

Messungen haben ergeben, daB die Horizontalverschiebung 
der Zahne von hinten nach VOrn erfolgt, und daB ein Zahn 
urn so starker verschoben wird, je weiter hinten er liegt. Die 
groBte Verschiebung erleidet Sornit MIll> wahrend PI wahr
scheinlich iiberhaupt nicht verschoben wird. 

Suchen wir nach der Ursache, weshalb die Zahne in der 
Richtung von hinten nach VOrn und nicht in umgekehrter 
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Richtung verschoben werden, so glaube ich, hierfur die Ein
pflanzung del' Zahne verantwortlich machen zu durfen. Es 
sind namlich namentlich die Mahlzahne schrag in den Unter
kiefer eingepflanzt, und zwar so, daB die Zahnachse gegen 
die Langsachse des Kiefers nach vorn geneigt erscheint. Diese 
schrage Einstellung zeigt am ausgesprochensten del' dritte 
Mahlzahn. An den wei tel' nach vorn gelegenen Zahnen nimmt 
die Neigung del' Zahnachse immer mehr und mehr ab, so daB 
schlieBlich del' erste Backenzahn senkrecht eingestellt er
scheint (Abb. 42). 

Wird nun durch den KieferschluB ein Druck in senkrech
tel' Richtung auf Mm des Unterkiefers ausgeubt, so wird da
durch die vordere Alveolenwand des MIll belastet, die hintere 
Wand entlastet. Druck bewirkt Knochenabbau, Entlastung 
odeI' Zug Knochenanbau. Es wird daher an del' Hinterwand 
del' Alveole Knochen angebaut, an del' Vorderwand Knochen 
abgebaut und damit Mm rein passiv nach vorn verschoben. 
Grundsatzlich dasselbe gilt auch fur die wei tel' nach vorn sich 
anschlieBenden Zahne, allerdings in fortschreitend abnehmen
dem AusmaB. Mit del' abnehmenden Schragstellung wird auch 
die Druck- bzw. Zugwirkung auf die Alveolenwandungen und 
damit del' Reiz zum Knochenab- bzw. -anbau fortschreitend 
immer mehr abnehmen, urn beim senkrecht eingepflanzten PI 
uberhaupt ganz aufzuhoren. Daraus erklart sich auch, daB PI 
kaum eine Horizontalverschiebung erleidet, und daB die Ver
schiebung del' nach hinten sich anschlieBenden Zahne mit del' 
Entfernung von PI Schritt fur Schritt zunimmt. 

Wenn auch die Verkurzung del' Backenzahnreihe mit zu
nehmendem Alter gesetzmaBig erfolgt, so ist sie doch nicht 
Zllf Altersbestimmung im Einzelfall zu verwerten, da die 
Zahnreihenlange innerhalb einer . Altersklasse individuell zu 
betrachtlich schwankt. 

Altersbestimmung nach den Vorderzahnen. 

SchlieBlich sei noch auf eine bei Hirsch und Reh mit zu
nehmendem Alter eintretende Stellungsanderung del' VOl' der
zahne hingewiesen, die gleichfalls mit del' Abnutzung del' 
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Zahne im Zusammenhang steht. Da Vorder- und Seitenzahne 
versehieden beansprueht werden, kann es dazu kommen, daB 
die ersteren relativ starker abgeniitzt weroen als die letzteren. 
Beim KiefersehluB erreiehen dann die Vorderzahne nieht 
mehr den Gaumen, was natiirlieh das Abrupfen der Asung er
sehweren muB. Es tritt eine Entlastung der Vorderzahne bzw. 
ihrer Zahnfaeher ein, und wahrseheinlieh infolgedessen stel
len sieh die Vorderzahne mehr senkreeht auf. Daher wird 
aueh der Winkel, den sie mit der Aehse des Unterkiefers ein
sehlieBen, zur Altersbestimmung verwertet. Bei jungen Tieren 

a 

b 

Abb. 43. Verhalten der Vorderzahne a) beim jungen, b) beim alten Reh, bei 
dem die Zahnkronen stark abgenutzt sind und die Zahne sich nahezu senko 

recht aufgerichtet haben. 

ist dieser Winkel ganz stumpf, bei alteren nahert er sieh mehr 
eioom rechten (Abb.43). 

Nun hangt aber die Abniitzung der Vorderzahne sehr 
wesentlieh von der Art der Asung abo Beim Feldreh Z. B. er
folgt eine so hoehgradige Abniitzung, wie man sie beim Wald
reh (Bergreh) niemals beobaehten kann. Daher sehen wir 
aueh das Aufrichten der Vorderzahne bei ersterem viel friiher 
und ausgiebiger eintreten als bei letzterem. Und somit ist aueh 
der Vorderzahn-Unterkieferwinkel fiir das Reh hoehstens bei 
Stiieken, die unter gleiehen Asungsverhaltnissen stehen, zur 
genaueren Altersbestimmung geeignet. 

Hiermit haben wir die Altersveranderungen besproehen, die 
aIle Seitenzahne oder Vorderzahne gemeinsam betreffen, und 
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wir kommen nun zu den Altersmel'kmalen an den einzelnen 
Ziihnen. 

Am verlaBlichsten konnen wir bisher das Alter des Hir
sches bestimmen, und zwar nach dem Innenbau seiner Schneide
z,ahne. Auf Ahb. 44 s,ehen wir mediane Langsdurchschnittc 
dul'ch den mittleren Schneidezahn des Rothil'sches. A zeigt 
den bleibenden Schneidezahn kurz nach seinem Dul'chbruch, 
del' etwa im 15. Lebensmonat erfolgt. Wir erkennen an ihm 
im Inner,en die ZahnhOhle 
(Pulpahohle) , die die Weich
teile des Zahnes, die Pulpa 
mit ihl'en Nerven und Ge
faBen, enthalt. Nach auBen 
schlief.>en sich die Hartteile 
des Zahnes an. Zunachst nas 
Zahnbein odeI' Dentin (weiB), 
das die Hauptmasse des gan
zen Zahnes ausmacht und im 
Bereiche del' Krone \'om 
Schmelz (schwarz), im Be
reiche del' Wurzel ,,"om Zement 
(punktiert) iiberlagert wird. 
B zeigt denselben ,Zahn eines 
dreijahrigen Hirsches, von dem 
die Kronenschneide schon et
was ahgeniitzt ist und bei 
dem sich im obel'sten Teil 
del' Pulpahohle eine kleine 

A 13 c 
Abb. t,t,. Mittlerer Schneidezahn vom 
Rothirsch im Langsschnitt (schema. 
tisch). A unmittelbar nach dem 
Durchbruch, noch nicht abgenutzt, 
B vom 3jahrigen, C vom 9jahrigen 

Hirsch (nach Eidmann). 

Menge von sogenanntem Sekundiirdentin odeI' "Ersatzdcntin" 
(schraffiert) g,ebildet ha t. C zeigt den Schneidez,ahn vom 
neunjahrigen Hirsch. Hier ist die Ahniitzung und auch die 
Sekundardentinhildung weit vorgeschritten. 

Das Sekundardentin zeigt nun - und darauf kommt es an 
- eine deutliche Schichtung. Es werden breite, helle, dul'ch 
schmale, dunkle Zonen voneinander ahgegrenzt, ahnlich etwa 
den Jahresl'ingen an Baumen. Und tatsachlich handelt es sich 
dabei um Jahl'esringe, d. h. jede bl'eite, helle mit del' sie be
grenzenden dunkl~n Zone entspl'icht clem Jahl'eszuwachs an 
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Sekundardentin. Die hellen Zonen sind wahrscheinlich das 
im Sommer, die dunklen das im Winter gebildete Dentin. Das 
verschiedenc optische Verhalten beider durfte auf die Ver
schiedenheit zwischen Sommer- und Winterasung zuruckzu
fuhren sein. 

Da die Sekundardentinbildung im 3. Jahr beginnt, so er
gibt sich das Alter eines Rothirsches aus der Zahl der J ahres
ringe + 3. Daher stammt z. B. der in C abgebildete Zahn von 
einem 9 jahrigen Hirsch. Die Sekundardentinbildung bezweckt, 
den Zahn trotz starker Abnutzung funktionstuchtig zu erhal
ten. Sie verhutet eine Freilegung der Pulpa, die mindestens zu 
schwerer Schiidigung des ganzen Zahnes fiihren muBte. 

Es ware zu erwarten, daB eine Sekundardentinbildung bei 
allen Arten der Familie der Hirsche (Cervidae) in gleicher 
Weise eintritt. Leider ist das aber auBer beim Rothirsch nur 
beim Dam- und Sikahirsch der Fall, nicht aber beim Reh und 
Elch. Auch bei letzteren kommt es zu einer Sekundardentin
bildung, die aber wesentlich anders verlauft und zur Alters
bestimmung nicht verwertbar ist. Trotzdem wird auch hier 
das gleiche Endziel, namlich den Zahn trotz weitgehender Ab
nutzung funktionstuchtig zu erhalten, wenn auch auf anderem 
Wege, erreicht. 

Altersbestimmung nach den "Kunden". 

Am haufigsten werden zur Altersbestimmung von Hirsch 
und Reh die mit der Ahniitzung der Zahne einhergehenden 
Veranderungen an den Kauflachen der einzelnen Zahne be
nutzt. Auch der Pferdehiindler bestimmt seit alters her das 
Alter eines Pferdes nach diesen "Kunden". Fur Hirsch und 
Reh gibt es hierfur eigene Bestimmungstabellen, und es wiirde 
zu weit fuhren, auf Einzelheiten hier einzugehen. DaB auch 
diese Bestimmungsart nicht zuverlassig sein kann, ergibt sich 
I. aus dem schwankenden Hiirtegrad der Zahne und 2. aus der 
Verschiedenheit der Asung an verschiedenen Standorten. 

Wie schon fruher erwahnt, leiden vielfach RehbOcke in 
sonnen- und kalkarmen Wuchsgebieten an Kalkarmut, die 
sich schon darin auBert, daB sie zeitlebens schlecht aufsetzen. 
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Es ist anzunehmen, daB derartige Bocke auch kalkarmere und 
daher weichere Zahne hesitzen, die sich rascher ahniitzen als 
Zahne von Bocken aus sonnigen und ka1kreichen Gebieten. 

Weiterhin ist es verstandlich, daB eine rauhe, kieselsaure
reiche Asung die Zahne starker in ~spruch nimmt und 
rascher ahniitzt als eine zarte, kieselsaurearme. So sieht man 
auch, daB bei Feldrehen die Abniitzung nicht nur der Vorder-, 
sondern auch der Seitenzahne starker istals bei Bergrehen. 
Viel verlaBlicher ware diese Bestimmungsart, wenn man sich 
fiir jedes Wuchsgebiet einen eigenen Bestimmungsschliissel 
anlegte. 

Will man das Alter eines Rehbockes halbwegs zuverlassig 
bestimmen, so ist es notwendig, moglichst viele Anhalts
punkte zu beriicksichtigen. Gerade die Bestimmung nach der 
Schildknorpelverknocherung scheint mir als Hilfsmethode zur 
Altersbestimmung nach der Zahnabniitzung wertvoll, da sich 
die Fehlerquellen bei den beiden Methoden in entgegengesetz
ter Richtung auswirken diirften. Bei einem "kalkarmen" Bock 
wird der Schildknorpel langsamer verknochern, dagegen wer
den die Ziihne infolge der Weichheit sich rascher abniitzen. 
Es wiirde somit nach seinem Schildknorpel das Alter unter
schatzt, nach den Kunden hingegen iiberschiitzt werden, und 
umgekehrt bei einem "kalkreichen" Bock. Wird z. B. nach 
der einen Methode ein Alter von 4 Jahren, nach der anderen 
von 2 Jahren ermittelt, so diirfte das wirkliche Alter 3 Jahre 
betragen. Stimmt das nach heiden Methoden ermittelte Alter 
iiberein, so diirfte es sich um das wirkliche Alter des Bockes 
handeln. 

Da das Gewichtel eines alten Rehbockes auf der Pflicht
trophaenschau nie einen Schlechtpunkt erhalten wird, wohl 
aberdas eines hoffnungsvollen Jiinglings, so liegt fiir den un
ehrlichen Jager die Versuchung nahe, dem Gewichtel einen 
falschen Unterkiefer - und natiirlich deneines moglichst 
alten Stiickes - beizulegen. Nun sind aber Unterkiefer von 
alten Rocken nicht leicht zu beschaffen, viel leichter die von 
alten GeiBen. 

Wird nun an Stelle eines Bockunterkiefers der einer alten 
GeiB vorgelegt, so kommt man dem Schwindel leicht auf die 
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Spur, da der Rehunterkiefer (wenigstens bei nieht ganz jun
gen Stiicken) deutliche Geschlechtsunterschiede zeigt (Abb. !~5). 
Diese beziehen sich auf den Kieferwinkel, d. h. auf die Gegend, 
wo der (horizontale) Kieferkorper in den (yertikalen) Kiefer
ast iibergeht. An diesem Kieferwinkel findet sich bei yielen 
Saugetieren ein, je nach der Art yerschieden gestalteter, Fort.,. 
satz, der "W inkelfortsatz". 

Das Reh besitzt einen plattenformigen Winkelfortsatz, der 
beim Bock nicht nur nach hinten, sondern auch deutlich nach 

Abb. 45. Unterkiefer (Winkelfortsatz) vom Reh. Links vom Bock, rechts 
von der GeiB. 

unten vorragt und nach yom durch eine gut ausgepragte 
Furche (Abb. 45 bei X) abgegrenzt erscheint. Bei del' GeiB 
hingegen tritt der Winkelfortsatz kaum oder gar nicht nach 
unten, sondern nur nach hinten vor, und eine ibn yom be
grenzende Furche fehlt. AuBerdem bildet beim Bock der 
UmriB des Winkelforlsatzes einen groB.eren Abschnitt eines 
nach kleinerem Halbmesser gekriimmten Kreises, bei der GeiB 
einen kleineren Abschnitt eines nach groBerem Halbmesser 
gekrummten Kreises. 

Um jeden Schwindel mit dem Unterkiefer hintanzuhalten, 
ware es yielleicht iiberhaupt zweckmaBiger, yon der Beigabe 
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desselben ganz abzusehen und dafur die Vorlage des ganzen 
Schadels samt dem Gewichtel zu verlangen. Die Altersbestim
mung nach den Seitenzahnen konnte ja ebensogut wie am 
Unterkiefer auch am Oberkiefer vorgenommen werden. Dann 
hatte man aber auch einen ganz verlaBlichen \Verkstoff fur 
weitere Untersuchungen zur Hand. Auch fur das Alter kann 
ja, wie schon erwahnt, der Schadel gewisse Anhaltspunkte 
geben (Verschmelzung der Knorpelfugen). 

Altersbestimmung nach Geweih und GehOrn. 

Es hat eine Zeit gegeben, wo man glaubte, aus dem Ge
weih das Alter abies en zu konnen. Beim Reh galt der SpieBer 
als einjahrig, der Gabler als zweijahrig, der Sechseroock als 
mindestens dreijiihrig. Ebenso schatzte man beim Hirsch das 
Alter nach der Endenzahl. DaB aber die Verhaltnisse nicht so 
einfach liegen, ergibt sich daraus, daB I. Jugend- und Alters
formen des Geweihes auBerordentlich ahnlich sein konnen, 
2. daB schon im ersten Jahr eine Geweihstufe auftreten kann, 
die im allgemeinen erst im zweiten oder dritten Jahr erreicht 
wird und 3. daB ein Stuck wahr,end seines ganzen Lebens, an
naherncl gleich aufhaben kann. Ein SpieBerbock muB dem
nach nicht 1 jahrig sein. Es konnte sich auch urn einen 
IO jahrigen Bock, cler schon zuruckgesetzt hat oder urn eirren 
5 jahrigen "ewigen SpieBer" handeln. Ein Sechserbock kann 
1-6 jahrig oder noch alter sein. Jedenfalls mussen wir heute 
sagen, daB aus dem Geweih auch nicht annahernd das Alter 
zu bestimmen ist. 

Eher kann das Verhalten cler Rosenstocke einen Anhalts
punkt geben. \Vie schon erwiihnt, wird beim Abwerfen der 
Rosenstock etwas verkurzt, so daB er von J ahr zu J ahr niedri
ger, zugleich aber auch dicker wird. Da aber schon beim jungen 
Bock die Hohe und Starke der Rosenstocke auBerordent
lich schwankt, so kann aus ihrem Verhalten das Alter keines
wegs genau abgeschatzt werden. Nur ganz allgemein spre
chen dicke und niedrige RosenstOcke fur einen alteren Bock. 
Sitzen die Stangen nahezu unvermittelt der Schadelbasis auf, 
so handelt es sich wohl immer urn einen ganz alten Bock. 
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Da beim Hirsch mit dem Abwerfen der Stangen die Rosen
stOcke an ihrer AuBenseite etwas mehr Knochensubstanz ver
lieren als an der Innenseite, so ergibt sich eine von J ahr zu 
Jahr zunehmende Schragstellung der Abwurfflachen (Abb.46). 
Diese schlieBen beim jungen Hirsch einen ganz stumpfen 
Winkel ein. Mit zunehmendem Alter wird der Winkel immer 
spitzer. Die Stellung der Abwurfflachen beeinfluBt aber auch 
die Richtung der Stangen, so daB die seitliche Ausladung des 
Geweihes mit den Jahren im allgemeinen wachst. 

Abb. 46. Die mit dern Alter zunehrnende Schragstel\ung der Abwurfflachen 
beirn Hirsch. 

Viel bessere Anhaltspunkte als das Geweih bietet das Ge
horn fur die Altersbestimmung. Es ist das auch ohne weiteres 
verstandlich. Das GehOrn wird nie gewechselt, und schon 
deshalb muB an ihm viel mehr abzulesen sein als an dem all
jahrlich neu gebildeten Geweih. Das weiBauch der Bauer, der 
z. B. aus den Einschniirungen am Kuhhorn die Zahl der 
Trachtigkeiten abliest. Diese "Trachtigkeitsringe" der Kuh 
kommen dadurch zustande, daB wahrend der Tragzeit aHe 
verfugbaren Stoffe fur den Aufbau des Kalbes verwendet wer
den, so daB zu dieser Zeitauch die Hornbildung herahgesetzt 
ist, was sich in einer Einschnurung am Horn auswirkt. 
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Beim Wild ist es vor aHem die winterliche Notzeit, die sich 
in ahnlicher Weise am Gehorn bemerkbar macht. Beim 
Gemswild unterbleibt die Hornbildung zur Winters zeit voH
stan dig. Diese Unterbrechung der Hornbildung im Winter 
macht sich an den Krucken durch einen ringsum laufenden 
en,gen Spalt bemerkbar (Abb.2 und 47)' Diese "Jahresringe" 
grenzen somit die jahrlichen Zu
waehsstucke am Hornschlauch ab, 
und man kann daher aus ihrer 
Zahl das Alter cler Gemse in den 
meisten Fallen mit wunsch ens
werter Genauigkeit ablesen. Aller
dings sind die Spalten nicht im
mer gleich deutlich sichtbar, und 
namentlieh bei stark verpechten 
Krucken konnen sie vollstandig 
verdeekt sein. 

Die auBerlieh am ,Schlauch 
siehtbaren Zuwaehszonen sind 
sehr versehieden groB . Der 
groBte Zuwaehs erfolgt im 
2. und 3. Jahr. Dann werden 
sie immer niedri~r. 1m 5 . .Jain' 
erfolgt ein Zuwachs von nur 
noeh 5 mm und weiterhin 
jahrlieh urn gar nur Hoch 
etwa I mm. Daraus geht her
vor, daB fur die Hohenentwiek
lung der Kruck:e die ersten 
vier Lebensjah:re ausschlaggebend 
sind. 

JJ. 

<J {llv-t'H-ll. 
.fJ ( . ___ r-.... . ... 

Abb. 4.7 . Schematischer Langs
sp.hnitt durch die Krucke eines 

6jahrigen Gemsbockes, 

Die Millimeterzonen sind stets deutlich ausgebildet. Nur 
duden sie nicht mit den sogenannten Schmuckringen (Schmuck
runzeln) verwechselt werden, die in sehr wechselnder Aus
bildung als gewulstete Ringe die Krucke umziehen, aber nie 
durch Spalten, sondern nur durch seichte MIen voneinander 
getrennt sind. Das Auftreten der Schmuckrunzeln innerhalb 
von zwei Jahresringen spricht dafur, daB auch wahrend des 



Sommers die Hornbildung schubweise erfolgt. DaB bei der 
GeiBkrucke auBer den Jahresringen nicht auch noch Triich
tigkeitsringe auftreten, erkliirt sich daraus, daB bei der Gemse 
die Triichtigkeit in den Winter fiillt, wo sowieso die Horn
bildung aussetzt. 

Noch einige Worte iiber clas W,achstum und den damit zu
sammenhiingenden Bau cler Krucken. Der Stirnzapfen wird 
von cler Knochenhaut und der mit ihr verbundenen Fort
setzung der iiuBeren Haut (Decke) iiberzogen. Die Decke be
steht wie iiberall aus zwei Hauptanteilen: der tiefer liegenden 

Lederhaut und der ober
fliichlicher·en Oberhaut oder 
Epidermis. Die Hornbil
dung erfolgt dadurch, daB 
die oberfliichlichsten Zell
schichten der Epidermis 
sich in Hornsubstanz um
wandeln. Natiirlich muB 
durch lebhafte Zellteilung 
in den tieferen Schichten 
der Epidermis fiir stiindi
gen Nachschub von Zellen 
gesorgt werden. 

Abb.48. 7-8jahriger Muffelwidder mit 
deutlichen J ahresringen an der Schnecke 

(nach Dauster). 

Da im ganzen Umfang 
des mit auBerer Haut 
iiberkleideten Stirnzapfens 

Hornbildung erfolgt, so bildet sich wiihrend jeden Sommers 
cine Horntiite urn den Stirnzapfen. Die lebhaftesre Horn
bildung erfolgt stets an der -Basis cler Krucke. Dadurch 
wachst die Krucke in die Hohe, und die fruher ge
bildeten Horntuten werden vom Stirnzapfen abgehoben und 
emporgeschoben. Es muB demnach cler ganze Schlauch aus 
ineinandergeschobenen Horntuten bestehen, von denen die in 
spiiteren Jahren gebildeten nicht mehr bis an die Krucken
spitze reichen durften und wahrscheinlich oben offen sind 
(Ahb. 47). An jeder Tute sind somit zwei Anteile ausein
anderzuhalten, ein freier und ein gedeckter Ahschnitt. Der 
erstere entspricht clem zwischen zwei Jahresringen an der 



Oberfliiehe der Krueke zutage tretenden Anteil, der letztere 
erseheint unter die huher gebildeten Tuten eingesehohen. Nur 
die im ersten Jahr gebildete Hornmasse liegt im ganzen frei 
zutage. In den spiiteren Jahren nimmt der gedeekte auf Kosten 
des freien Teiles zu, und yom 6. Jahre an betriigt der freie 
Teil nur noeh je I mm. 

Ganz iihnlieh seheinen die Verhiiltnisse aueh an anderen 
Gehornen zu liegen. Aueh die Sehneeken des Muffelwildes 
(Abb.48) und die Horner des Steinwildes zeigen Jahresringe 
wie die Gemskrueke, so daB man aueh hier das Alter ziemlieh 
genau ablesen kann. Die W ulste an der Muffelsehneeke und 
die Knoten am Steinboekhorn geben keinen Anhaltspunkt fur 
das Alter, sondern entspreehen etwa den Sehmuekrunzeln der 
Gemskrueke. 

Altersbestimmung beim Federwild. 

Es gibt ein durehaus verliiBliehes, in Jiigerkreisen aller
dings so gut wie unbekanntes Merkmal eines jeden J ung
vogels, niimlieh das Vorhandensein der "Bursa Fabricii". Die
ses merkwiirdige Organ ist ein Anhangsgebilde der Kloake, 
eine mit zentralem Hohlraum versehene, im ubrigen aber 
ziemlieh kompakte, wirbelsiiulenwiirts geriehtete Ausstulpung 
des Darmes knapp oberhalb der Afteroffnung. Bei einem 
Vogel von deI; GroBe eines Huhnes erreieht das Organ nahezu 
HaselnuBgroBe, so daB es beim Ausnehmen eines Vogels aueh 
von einem Ungeubten kaum iibersehen werden kann (Abb. 49). 

Seinem Bau naeh geMrt es in die Gruppe der "Blutbilden
den Organe", da in ihm weiBe Blutzellen gebildet werden. 
Vielleieht kommt ihm aber gleiehzeitig die Bedeutung einer 
hormonalen Druse zu, d. h. einer Druse, deren Sekret als 
Reizstoff (Hormon) direkt in die Blutbahn gelangt. Es hat in 
jeder Hinsieht groBe Xhnliehkeit mit dem Halsbries (Thy
mus), und deshalb habe ieh aueh die Bezeiehnung "Kloaken
bries" fur dieses Organ vorgesehlagen. Mit dem Halsbries 
stimmt es aueh insofern uberein, als es sieh mit dem Eintritt 
der Gesehleehtsreife ruekbildet und sehlieBlieh vollstiindig 



verschwindet. Besitzt somit ein Vogel noch ein Kloakenbries, 
so handelt es sich bestimmt urn einen J ungvogel. 

So ist z. B. beim einjahrigen, wahrend der Balz.z·eit g.eschos
senen Auerhahn hochstens noch ein kleiner Rest von ihm vor
handen. Eine im Herbst geschossene Schnepfe, die noch ein 
Kloakenbries hat, ist sicher eine Jungschnepfe desselben Jah
res. Aus dem Vorhandensein oder Fehlen dieses Organs konnte 
demnach auch die fruher viel umstrittene Frage, ob die Ge
wichts- und GroBenschwanlmngen bei den Herbstschnepfen 
als Rassen- oder Altersunterschiede zu werten sind, leicht ent-

- - Enddarm 
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Abb. 49. Hinterer Rumpfabschnitt einer jungen Rabenkrlihe in Seitenan· 
sicht. Die seitliche Bauchwand wurde entfernt. Nat. Gr. 

schieden werden. Auch die erfahrene Kochin wird danach 
unterscheiden konnen, ob es sich urn ein Backhuhn und nicht 
etwa urn ein ihr vom Handler ang-ehangtes altes Zwerghuhn 
handelt. 

DaB beim Spielhahn die <lIs Hutschmuck geschatzten krum
men StoBfedern fur die Altersschatzung eine Rolle spielen, 
ist jedem Jager bekannt. Der Jahrling zeigt jederseits nur 
eine, der zweijahrige Hahn zwei, der dreijahrige drei und der 
vierjahrige oder noch altere soli mit vier krummen Federn 
prahlen. Meiner Erfahrung nach sind aber vier wirklich stark 
gekrummte Federn so selten, daB ich glauOO, die meisten 
Spielhahne bleiben auch im hoheren Alter bei den drei krum-



men. Ein Langerwerden dieser Federn mit zunehmendem Alter 
scheint zuzutreffen, nicht aber, wie haufig angenommen wird, 
ein Schmalerwerden derselben. Die wechselnde Breite durfte 
viel eher ein Rassenmerkmal sein. 

Auch beim Auerhahn hat man an den StoBfedern Alters
merkmale gesucht. Wahrend beim jungen Hahn die StoB
federn leicht abgerundet (konvex) enden, erscheinen bei iilte
ren Hahnen namentlich die mittleren dieser Federn gerade ab
gestutzt und bei ganz alten Hahnen sogar leicht konkav be
grenzt. Fruher hat man auch der Beimengung von WeiB zum 
schwarzen StoB und UnterstoB eine Bedeutung beigelegt. .Ie 
mehr WeiB im StoB, urn so junger sollte der Hahn sein. Es 
hat sich aber herausgestellt, daB es sich hierbei urn indi-

junger Hahn alter Hahn 
Abb. 50. Schnabel vom Auerhahn in Vorderansicht (nach von Rokitansky) 

viduelle, vielleicht Familien- oder Rassenunterschiede handelt. 
Es kann demnach ein Hahn mit rein schwarzem StoB jung 
und ein Hahn mit stark geschecktem StoB alt sein. Dasselbe 
gilt auch bezuglich der ziemlich groBen Gewichtsschwankun
gen des Auerhahnes. 

Abgesehen von den StoBfedern durfte auch das kurze und 
steife, am Daumen sitzende Schwungfederchen einen Anhalts
punkt fur das Alter geben. Diese Federchen sind namentlich 
bei der Schnepfe als "Graneln" oder "Malfedern" bekannt 
und werden vom Jager als Trophiien auf den Hut ge
steckt. Der Maler mag sie als Pinsel verwenden. Der Biologe 
schatzt sie, in einen Nadelhalter gefaBt, als vorzugliche Werk
zeuge fur feine praparatorische Arbeiten, z .. B. zum schonen
den Isolieren von zarten Gewebsteilen. Die Graneln des alten 
Auerhahnes sind groBer als die des jungen. 



Am Oberschnabel solI das sicherste Kennzeichen des 
alten Auerhahnes die Ausbildung von je einer Rille zu beiden 
Seiten des Schnabelfirstes sein (Abb. 50). Beim ein- bis 
zweijahrigen Hahn erscheint der Hornschnabel nQch glatt. 
Beim dreijiihrigen Hahn beginnt, von den Nasenlochern aus
gehend, die Rillenbildung. 1m fiinften bis sechsten Jahre er
strecken sich die . Rillen schon iiber den groBeren ~eil des 
Schnabels und sollen beim zehnjahrigen Hahn nahezu die 
Schnabelspitze erreichen. 

Die Starke des Hornschnabels, seine Farbung und die Aus
bildung des Hakens an der Spitze des Oberschnabels geben 
kaum sichere Anhaltspunkte fiir das Alter. Diese Eigenschaf
ten hangen hauptsachlich VQm Abniitzungsgrad des Schnabels 
abo Da die Beanspruchung des Schnabels im Winter durch 
die harte und zahe Asung, die hauptsachlich aus Kiefern
und Fichtennadeln besteht, besonders groB ist, erscheint der 
Hornschnabel im Friihjahr am stiirksten abgeniitzt. 1m Som
mer tritt nun eine "Schnabelmauser" ein, indem der Horn
schnabel entweder in grQBen Platten Qder sogar als Ganzes 
abgestoBen wird. Um diese Zeit ast der Hahn hauptsachlich 
Beeren und weiche Blatter. Nun erneuert sich wieder die 
Hornscheide und erreicht schlieBlich ihre urspriingliche 
Starke und Harte. An den SchadelknQchen diirften sich gleich
falls Anhaltspunkte fiir die Altersbestimmung finden lassen, 
dQch waren diesbeziiglich noch weitere Untersuchungen an
zustellen. 

Bei vielen F ederwildarten unterscheidet sich das J ugend
kleid von dem des erwachsenen Vogels. Da aber in der Regel 
schQn mit der ersten Mauser das endgiiltige Kleid erreicht 
wird, SQ soIl hier nicht naher auf diese Unterschiede ein
gegangen werden. 

Die au6ere Baut. 

Fiir die auBere Haut sind bei den verschiedenen jagdbaren 
Tieren verschiedene Bezeichnungen im Gebrauch. So sprechen 
wir bei Hirsch, Reh und Gemse von einer Decke, bei kleine-



ren Siiugetieren (Hase, Fuchs, Marder usw.) und auch bei 
Vogeln von einem Balg, beim Schwarzwild und Dachs von del' 
Schwarte. Die Bezeichnung Pelz win) hauptsiichlich fiir die 
zu Pelzwerk verarbeitete Haut von Pelztieren gebraucht, wiih
rend sie im ungearbeiteten (aber aufgeschnittenen) Zustande 
gewohnlich als Fell bezeichnet wird. 

Die auBere Haut (Abb. 5 I) setzt sich stets aus drei Schich-
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Abb. 51. Durchschnitt durch die behaarte Haut (schematisch). A Papil\en
haar, B Kolbenhaar, G neue Haaranlage auf der alten Papille. 

ten zusammen: der Oberhaut (Epidermis), del' Lederhaut 
(Corium) und der Unterhaut (Subcutis). 

Die Oberhaut besteht aus einem sogenannten geschichteten 
Pflasterepithel, d. h. aus vie len iibereinandergeschichteten 
Zellagen. Die oberfliichlichsten, aus stark abgeplatteten Zellen 
bestehenden Schichten sind stets verhornt. Durch diese Ver
hornung wird die Epidermis widerstandsfiihiger gegen iiuBere 
mechanische Einwirkungen, und auBerdem schiitzt die Horn
schicht die tieferliegenden Schichten vor Eintrocknung. An 



der Oberflache werden fortwahrend verhornte Zellschuppen 
abgestoBen, fiir die dumh Teilung der Zellen in den tieferen, 
unverhornten Lagen Ersatz geschaffen wird. Es sind demnach 
die Zellen der Oberhaut verhaltnismaBig kurzlebig. Eine be
sonders lebhafte AbstoBung von Oberhautzellen, und zwar oft 
in groBel'en zusammenhangenden F,et~en, tritt bei vielen Tieren 
(z. B. beim Seehund und Auerhahn) zur Zeit des Haar- bzw. 
Federwechsels, del' Mauserung, ein, so daB man auch von 
einer Mauserung der Oberhaut spree hen kann. 

Die Lederhaut biIdet den mechanisch wichtigsten und im 
allgemeinen auch machtigsten Anteil der auBeren Haut. Sie 
besteht aus faserigem (fibrillarem) Bindegewebe, dessen Biin
del von elastischen Fasern umsponnen und durchsetzt werden. 
Dem Bau nach kann man zwei nicht scharf abzugrenzende 
Lagen unterscheiden: den der Oberhaut zugewendeten, stets 
schwacher ausgebildeten und aus feineren Biindeln bestehen
den Papillarkorper (Stmtum papillare )und die tie fer gelegene 
viel machtigere Netzlage (Stratum reticulare). Die Bezeich
nung Papillarkorper riihrt daher, daB die Lederhaut nirgends 
eine glatte Oberflache besitzt, sondern daB sich an ihr dicht
gestellte, stumpf kegelformige Vorragungen, "Papillen", in 
die Oberhaut vorwolben, deren Hauptaufgabe darin besteht, 
die Ernahrung der Oberhaut zu erleichtern. Die Oberhaut ist 
namlich stets gefaBfrei, wahrend die Papillen feinste Blut
gefaBe enthalten. 

Das Stratum reticulare besteht aus groben Faserbiindeln, 
die hauptsachlich parallel zur Hautoberflache verlaufen und 
sich recht- oder spitzwinklig, ahnlich etwa wie in einer Stroh
matte, iiberkreuzen. Von der Beschaffenheit der Netzlage 
hangt in erster Linie die Qualitat des Leders abo Die Oberhaut 
geht bei der Lederbearbeitung zugrunde, und der Papillar
korper verursacht infolge seines feinfaserigen Baues lediglich 
die Glatte der "Narbenseite" und die Undurchlassigkeit fiir 
Wasser. Jedenfalls dan das Stratum reticulare als der me
chanisch wichtigste Anteil der auBeren Haut angesehen wer
den. Ihm verdankt sie die Widerstandskraft gegen auBere Ein
wirkungen; ihre Zugfestigkeit dem Bindegewebe, ihre Elastizi
tat den elastischen Fasern. 



Von der Anordnung der Bindegewehshundel in der Leder
haut hangt die Dehnbarkeit der Haut abo Das Bindegewebe ist 
auBerordentlieh zugfest, dahei aber kaum dehnungselastiseh. 
Waren aIle Bindegewebsbundel quer oder paraHel zur Liings
aehse des Rumpfes angeordnet, so ware eine Dehnung der 
Haut, wie sie etwa bei stiirkerem Fettansatz auftreten muB, 
nieht moglieh. Da aher die Bundel schrag zur Langsaehse des 
Rumpfes verlaufen und sieh spitz- bis reehtwinklig uber
kreuzen. somit em rhomhisches Masehenwerk bilden, ist die 

• + • 
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Abb.52. Schema der Spannungs- und SpaJtungsrichtung der Haut. 

Haut sowohl in querer als aueh in der Langsriehtung dehnhar. 
Das AusmaB der Dehnharkeit hangt von dem Winkel ab, 
unter dem die Dberkreuzung erfolgt. 

Zum leichteren Verstiindnis des Gesagten sei auf Abb. 52 
verwiesen. Dberkreuzen sich die Bundel unter rechtem Win
kel (b), so ist die Dehnbarkeit der Haut in der Liings- und 
der Querriehtung gleich ,groB, was dureh die Pfeile rechts an
gedeutet wird. Bei einem Zug in der Langsrichtung wiirden 
die Rauten die Form von a, bei einem Zug in der Querrioh
tung die Form von e annehmen. Sind hingegen die Bundel 
wie in a angeordnet, d. h. nahert sich die "Spannungsrieh
tung" der Bundel mehr der Langsaehse des Rumpfes, so ist 
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die Dehnbarkeit del' Haut in del' Liingsrichtung nul' gering, 
hingegen ausgiebig in querer Richtung; umgekehrt hei einer 
Spannungsrichtung, die sich mehr del' Querachse des Rumpfes 
nahert wie in c. 

Von del' Spannungsrichtung del' Haut hangt auch ihre 
Spaltungsrichtung abo Sticht man mit einer spulrunden Ahle 
in die Haut, so entsteht nul' dort ein rundes Loch, wo sich 
die Biindel rechtwinklig iiberkreuzen, in allen anderen Fallen 
ein schlitzformiger Spalt, del' mit del' Spannungsrichtung, 
d. h. mit del' groBeren Diagonale del' Rauten, zusammenfallt 
(a und c). Bei SchuBverletzungen entstehen wohl stets runde 
Locher, da durch die Geschwindigkeit del' Geschosse die 
Faserbiindel glatt durchschlagen werden und nicht wie heim 
Einstechen einer Ahle nul' auseinanderweichen. Kiinstlich ge
spannte Haut kann leicht in Streifen entsprechend del' 
Spannungsrichtung getrennt werden, viel weniger leicht in del' 
dazu senkrechten Richtung. Wunden in del' Spannungsrich
tung klaffen viel weniger weit als Wunden in darauf senk
rechter Richtung. Am Rumpf verlaufen die Spaltungsrichtun
gen im allgemeinen giirtelformig, an den Laufen fallen sie 
mehr mit deren Langsachse zusammen. 

Die Vnterhaut schlieBt sich ohne scharfe Grenze del' 
Lederhaut an und vermittelt die Verbindung del' Haut mit 
ihrer Unterlage. In ihr verlaufen die Bindegewebsbiindel we
niger straff gespannt. Sie sind mehr odeI' weniger deutlich zu 
Lamellen geordnet, zwischen denen zahlreiche Spalten lie gen. 
Wegen seines lockeren Baues ermoglicht das Unterhaut
gewebe die Verschiebbarkeit del' Haut auf ihrer Unterlage. 
Gegeniiber del' Lederhaut ist die Unterhaut VOl' aHem dadurch 
ausgezeichnet, daB sie stets in groBerer odeI' geringerer Menge 
Fettgewebe enthalt. Hei groBerem Fettgehalt wird sie auch 
als Unterhautfettgewebe (Panniculus adiposus) und hei sehr 
starkem Fettgehalt, wobei das Bindegewebe ganz in den 
Hintergrund tritt, als Speck odeI' Feist bezeichnet. Bei einem 
Feisthirsch kann die Feistschicht eine Dicke von acht bis 
zehn Zentimeter erreichen. 

Die Unterhaut bildet eine Vorratskammer, ein Depot fiir 
Nahrungsstoffe, die in Zeiten reichlicher Ernahrung (Feist-



zeit!) sich dort in groBer Menge ansammeln, urn in Zeiten 
schlechter Ernahrung oder erhohten Stoffumsatzes (Brunft
zeit!) wieder aufgehraucht zu werden. Daher sehen wir auch 
heim Wild und namentlich hei den Wintersehliifern (Dachs, 
Murmeltier) ausgesprochene jahreszeitliche Schwankungen im 
Fettansatz. Vor Eintritt des Winterschlafes erreicht dieser 
seinen Hohepunkt, urn mit Beginn des Friihlings bzw. beim 
Erwachen aus dem Wintersehlaf vollsmndig geschwunden zu 
sein. SchlieBlich bildet das Unterhautfettgewehe als sch!.ech
ter Warmeleiter einen Kalteschutz, daher auch seine starke 
Entwicklung hei den Robben. 

Die Dicke der Haut (ohne Beriicksichtigung der Unterhaut) 
ist nicht nur schwankend naeh der Tierart, sondern bei einer 
bestimmten Art auch nach den Korpergegenden. Weiterhill 
schwankt sie nach Alter, Geschlecht und Rasse. SchlieBlich 
zeigt sie beim Wilde auch jahreszeitliche Schwankungen. Die 
Hautdicke ist bis zu einem gewissen Grad unabhangig von der 
GroBe der Tierart. Wenn auch ein Elefant naturlich eine 
dick ere Haut hat als eine Maus, so kann sie doch hei einem 
groBeren Tier dunner sein als hei einem kleineren. So ist z. B. 
der Winterbalg eines Eichhornchens bedeutend dicker als der 
des Schneehasen. Ja, letzterer ist so dunn, daB er nieht zu 
Pelzwerk verarbeitet werden kann und man Muhe hat, einen 
Winterschneehasen lochfrei auszuhalgen, was beim Schnee
has en im Sommerkleid leieht gelingt. 

Ganz im allgemeinen gilt das Gesetz, daB einer groBeren 
Haardichte eine dunn ere Haut entspricht und umgekehrt. Es 
ist erwiesen, daB heim Schneehas@ das weiBe Winterkleid sieh 
nicht nur durch gering,ere Hautdieke, sondern aueh durch viel 
groBere Haardichte gegenuher dem Sommerkleide auszeiehnet. 
Diese Unterschiede sind auch heim Feldhasen, allerdings in 
geringerem AusmaBe, nachzuweisen. Auch an anderen Wild
arten sind ahnliche Unterschiede bekannt, wenn auch nicht 
zahlenmaBig nachgewiesen, so z. B. hei Hirsch, Reh und 
Gemse. Vor aHem wissen das die FeHhandler, die fur eine 
Sommerdecke dieser Wildarten mehr bezahlen als fur deren 
Winterdecke. Und wer sich eine "Gamslederne" anfertigen 
laBt, wahlt hierzu das Sommerleder, weil er weiB, daB dieses 
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dicker und dadurch widerstandsfahiger ist als das Winter
leder. Auch hier diinnere Haut hei dichterer Behaarung und 
umgekehrt! 

Dber die ortlichen Schwankungen der Hautdicke laBt sich 
ganz allgemein sagen, daB die Rumpfhaut in der Mittellinie 
des Riickens am dicksten ist, an den Flanken allmahlich diin
ner und am Bauch am diinnsten wird. An den Laufen ist die 
Haut an der AuBenseite dicker als an der Innenseite. Eine ort
liche Verdiinnung der Haut laBt sich anscheinend iiherall dort 
beobachten, wo regelmaBig Korperteile sich gegeneinander 
verschieben, so vor allem am Ansatz der Laufe an den Rumpf. 
Beim Leder wachst die ReiBfestigkeit mit der Dicke. Die 
Dehnungsfahigkeit steht im umgekehrten Verhiiltnis zur ReiB
festigkeit. 

Die Behaarung. 

Da beim Menschen infolge der Domestikation die Be
haarung immer mehr und mehr zuriickging, bis er, mit Aus
nahme ganz hestimmter Korperstellen, praktisch genommen 
nackt wurde und infolgedessen mehr und mehr unter der 
Kalte zu leiden hatte, muBte er fiir einen Ersatz sorgen. Da 
lag es am nachsten, sich ein neues "Haarkleid beizulegen. So 
bekleidete er sich mit den Decken des von ihm erlegten Wil
des. Als er gelernt hatte, Haustiere zu halten, verwendete er 
zu seiner Bekleidung gewohnlich nicht mehr die Decke im 
ganzen, sondern nur noch die Haare, und zwar hauptsachlich 
die des Schafes, die er zu Wollstoffen verarbeitete. Auch 
heute sind ja noch Schafwollstoffe und die verschiedenen 
Pelze als die besten Kalteschutzmittel im Gehrauch, fiir die es 
keine vollwertigen Ersatzmittel gibt. Schon daraus geht her
vor, daB das Haarkleid auch dem Wilde in erster Linie als 
Schutz gegen die Kalte dient. 

Die Haare (Abb. 51) sind schrag in die Haut eingepflanzte, 
verhornte, elastische Bildungen der Epidermis. Der frei vor
ragende, in die Haarspitze auslaufende Teil wird als Haar
schaft, der ineiner Einsenlmng der Haut, der Haartasche 
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(Haarhalg), gelegene und dort fest verankerte Teil als Haar
wurzel bezeichnet. Letztere zeigt basal eine kolbenf6rmige 
Auftreibung, die Haarzwiebel, in die von der Lederhaut die 
Papille vorragt. Wie aIle Papil1en cler Lederhaut, so fiihrt auch 
die Haarpapille BlutgefaBe, die der Ernahrung des ganzen 
Haares dienen. Von ihr geht das Wachstum des Haares aus, 
das so lange anhalt, als die Haarzwiebel mit der PapiIle in 
Verbindung steht. 

Am Haar unterscheidet man nach Form und Anordnung 
der Zellen von auBen nach innen: das Haaroberhautchen, 
die Rinden- und die Marksubstanz. Aus den Verschiedenheiten 
in der Ausbildung dieser Schichten laBt sich mit ziemlicher 
Sicherheit die Zugeh6rigkeit eines Haares zu einer bestimmten 
Tierart ermitteln, was allerdings dadurch erschwert wird, daB 
bauliche Unterschiede auch zwischen Sommer- und Winter
haar und zwischen Haaren verschiedener K6rpergegenden be
stehen. 

Das Haaroberhautchen besteht aus einer einfachen Lage von 
dachziegelartig angeordneten, verhornten ZeIlschuppen, wo
durch die Oberflache des Haares (am Langsschnitt) wie mit 
Sageziihnen, die nach oben vorragen, besetzt erscheint. Da 
auch die Haartasche (als innerste Schicht) ein ahnlich ge
bautes Hautchen, das Scheidenoberhautchen, besitzt, nur mit 
dem Unterschied, daB hier die Zahne nach un ten vorragen, 
so greifen die Ziihne beider Hautchen ineinander. Von dieser 
Verankerung hangt die sehr wechselncle ReiBfestigkeit der 
Haare abo DaB diese sehr groB, sein kann, weiB jeder Jager, 
der einmal eigenhandig einen Gemsbart gerupft hat. 

Die Rindensubstanz besteht aus mehreren (oft sehr vielen) 
Lagen von stark verhornten, spindelf6rmigen, in cler Langs
richtung des Haares angeordneten Zellen. Sie sind die Haupt
trager des Pigmentes, das dem ganzen Haarkleid die Farbe 
verleiht. Pigment kann zwar auch in der Marksubstanz vor
kommen; es wirkt sich aber auf die Eigenfarbe des ganzen 
Haares viel weniger aus, da es durch die Rinclensubstanz ver
deckt wird. 

Die Marksubstanz besteht aus mehr kubischen, weniger 
stark verhornten Zellen, die die Achse des Haares einnehmen. 

6 v. Schumacher, Jagd uud Biologie. 81 



Sie ist der Trager von Luft, die in Form von BIasen sowohl 
innerhalb der Zellen als auch zwischen diesen vorkommt. 
Sind im Alter die Haare pigmentlos geworden, so erscheinen 
sie wegen des Luftgehaltes der Marksuhstanz weiB. Die 
Machtigkeit der Marksuhstanz und auch des Luftgehaltes ist 
auBerordentlich schwankend. 

Als ich zum erstenmal ein Hirschhaar mikroskopisch unter
suchte, war ich von der auBerordentlich groBen in ihm ent
haltenen Luftmenge, die die Hauptmasse des ganzen Haares 
ausmacht, iiberrascht. Ich dachte mir, daB eine aus Hirsch
haar hergestellte Weste ein vorziiglicher Schwimmgiirtel sein 
miiBte. Wie ich spater erfuhr, kamen auch schon andere vor 
mir nicht nur auf diesen Gedanken, sondern setzten ihn gleich 
in die Tat urn. Es gibt namlich Rettungsjacken, mit Rentier
haar gefiillt, die noch leichter und tragfahiger als Kork sind. 
Diese Jacken konnen einen erwachsenen Mann iiher Wasser 
halten. Auch Rettungsgiirtel aus demselhen Material wurden 
angefertigt, die ihre Tragfahigkeit auch nicht durch mehr
maligen Gebrauch und anschlieBendes Austrocknen verlieren. 

Der groBe Luftgehalt der Haare kommt allen Hirscliarten 
(Cerviden) vom Elch bis zum Reh zu, und deshalb sind auch 
aIle, trotz ihrer zum Paddeln wenig geeigneten Laufe, vor
ziigliche und ausdauernde Schwimmer, die auch ohne drin
gende Not groBe Gewasser durchschwimmen oder, wie der 
Jager bezeichnend sagt, "durchrinnen". Sie tragen jli aIle 
einen Schwimmgiirtel, der sie liber Wasser halt, so daB sie 
sich z. B. in einem FluB nahezu passiv durch die Stromung 
auf das andere Ufer treihen lassen konnen. Auch anderen 
Wildarten, wie dem Hasen und Fuchs, erleichtert der Luft
gehalt des machtig entwickelten Haarmarkes sehr wesentlich 
das Schwimmen. 

Zu jedem Haar gehoren eine oder mehrere Talgdriisen, 
deren Sekret, der TaIg, zur Einfettung des Haares dient. Sie 
miinden in die Haartasche, so daB der Talg direkt an die 
Haaroberflache gelangt (Abb. 51). Durch die Einfettung blei
ben die Haare geschmeidig, und die Haut wird auBerdem vor 
Nasse geschiitzt. Weiterhin besitzt weitaus die Mehrzahl der 
Haare einen Muskel, den Haarbalgmuskel, oder, wie er nach 



seiner Fwiktion genannt wird, den "Aufrichter des Haares" 
(M. arrector pili). Dieser Muskelliegt stets auf der geneigten 
Seite der Haarwurzel. Er entspringt ziemlich tief an der Haar
tasche, verlauft in schrager Richtung nach oben und strahlt 
in die oberflachlichen Schichten der Lederhaut ein. Rei sei
ner Kontraktion wird das Haar aufgerichtet und zugleich mit 
seiner Umgebung etwas emporgehoben, so daB dadurch urn 
jedes Haar an der Hau1loberflache 'eine hiigelartige Vorwol
bung entsteht, eine Erscheinung, die wir beim Menschen als 
"Gansehaut" bezeichnen. Beim Menschen tritt dieser Zustand 
besonders in der Kalte ein, dann aber auch bei psychischen Er
regungen: Furcht, Schrecken usw. Die Redensart, daB einem 
vor Angst "die Haare zu Berge stehen", hat somit ihre Be
rechtigung. 

Der Jager kennt dieses Aufrichten, das Strauben, nament
lioh der Riickenhaare, nicht nur von seinem Hunde her, son
dern beobachtet es auch zur Brunftzeit beim Gemsbock, der 
beirn Nahen eines Rivalen aus Zorn die langen Riickenhaare, 
den Bart, straubt. Noch eine andere, auf die Tatigkeit der 
Haarmuskeln zuriickzufiihrende Erscheinung ist dem Jager 
bekannt, namlich das Spreizen des Spiegels beim Reh. Dieser 
namentlich im Winterkleide sehr auffallige weiBe rundliche 
Fleck wn das Weidloch, der bei der GeiB groB,er ist als beim 
Bock, kann durch Auseinanderspreizen der langen weiBen 
Haare auf mehr als das Doppelte vergroBert werden. Das ge
schieht, sobaId das Reh eine Gefahr wittert und ist gewisser
maBen eine Vorbereitung zur Flucht. Der Jager weiBI, daB 
ein Reh mit vergroBertem Spiegel gleich fliichtig abgehen 
wird und achtet daher auch beirn Anpirschen auf das "Mienen
spiel" des Spiegels. Fliichtet nun das Reh mit gespreiztem 
Spiegel, so wirkt dieser als "Diebeslaterne", da er auch in der 
Dammerung noch weithin sichtbar bleibt und es namentlich 
dem Kitz erleichtert, die Fluchtrichtung seiner Mutter ein
zuhalten. 

Abgesehen von den borstenartigen Schnurrhaaren, die sich 
hauptsachlich irn Gesicht finden, als Tastorgane aufzufassen 
sind und deshalb auch als Spiirhaare bezeichnet werden, kann 
man folgende drei Hauptarten von Haaren unterscheiden: 
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I. die Leithaare, 2. die Grannenhaare und 3. die Wollhaare 
(Abb.53). Die heiden ersteren Arten bilden das Deckhaar, 
die letztere das Unterhaar. 

Die Leithaare sind die langsten, kraftigsten und zugleich 
sparlichsten Fellhaare. Abgesehen von einer Verjiingung an 
ihrer Basis und Spitze sind sie ziemlich gleichmaBig dick und 
gerade. Da die Leithaare aIle iibrigen Haare iiberragen, dienen 
sie vornehmlich dem Tastsinn. 

Die viel zahlreicheren Grannenhaare sind durch eine Ver
dickung (Granne) im Spitzenteil ausgezeichnet. Sie sind kiirzer 
und meist starker gekriimmt als die Leithaare. Ihre Grannen 

Abb.53. Haarbiischel (links) und ver
schie.dene Haarformen (rechts) vom 

Feldhasen (nach Told t). 3/4 X • 

bilden die eigentliche F ell
oberflache und in erster 
Linie einen Schutz gegen 
mechanischeEinwirkungen. 

Noch kiirzer sind die zar
ten, gewellten oder gekrau
selten, ihrer ganzen Lange 
nach gleichmaBig dicken 
Wollhaare. Sie dienen (im 
Verein mit den basalen 
Abschnitten der Grannen
haare) durch die zwischen 
und in ihnen enthaltene 

als Kalteschutz, und erhOhen 
(Federung) des Haarkleides. 

Luft als Warmespeicher, 
auBerdem die Geschmeidigkeit 

Zwischen diesen Haupttypen der Haare gibt es flieBende 
Dhergange. AuBerdem kann auch die eine oder andere Art 
vollstandig fehlen. Jedenfalls sind die Verschiedenheiten des 
Haarkleides nach Art und Ortlichkeit aus der verschiedenen 
Ausbildung und aus dem zahlenmaBig verschiedenen Auf
treten bzw. Fehlen der einzelnen Haarhauptformen zu er
klaren. 

Die Dichte der Behaarung wird vor allem durch die Zahl 
cler Haare auf der Flacheneinheit bestimmt. Diese Zahl 
schwankt auBerordentlich nach der Tierart und nach der 
Korperstelle. Sie ist auBerdem groBer im Winter- als im 
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Sommerkleide. So wurden z. B. am getrockneten Balg des 
Schneehasen im Sommer auf 1 cm2 214, im Winter 756, beim 
Feldhasen im Sommer 327, im Winter 452 Deckhaare ge
zahlt. AuBerdem ist auch die Lange der Haare im Winterfell 
groBer als im Sommerfell. 

Haarwechsel. 

Hat ein Haar sein Wachstum beendet, so lOst es sich von 
der Papille, ruckt etwas empor, die Haarzwiebel wird zum 
voHstandig verhornten, massiven "Haarkolben". Man bezeich
net ein derartiges Haar als "Kolbenhaar" zum Unterschied 
vom "Papillenhaar", dessen Zwiebel noch mit der Papille in 
Verbindung steht (Abb.51). Da die Erniihrung und somit 
auch das Wachstum von der gefaBhaltigen Papille ausgeht, 
ist das Papillenhaar lebend und noch wachsend, das Kolben
haar hingegen abgestorben. Das Kolbenhaar fallt aber erst 
dann aus, wenn sich auf der alten Papille ein neues Haar ge
bildet und die Hautoberflache durchbrochen hat. Dieser Haar
wechsel erfolgt bei unserem Haarwild jahrlich zweimal, im 
Fruhjahr und im Herbst. . 

Fur das Haarkleid der Gemse ergilit sich z. B. folgen
der Jahreszyklus: Winterpapillenhaare 21/2 Monate, Winter
kolbenhaare 6 Monate, Dauer des Winterkleides somit 81/2 Mo
nate; Sommerpapillenhaare 2 Monate, Sommerkolbenhaare 
11/2 Monate, Dauer des Sommerkleides somit 31/ 2 Mon3.te. 
Dem periodischen Haarwechsel entspricht beim Federwild die 
Mauserung. 

Am auffalligsten tritt naturlich der Haarwechsel bei Arten 
in Erscheinung, deren Sommer- und Winterkleid wesentlich 
verschieden gefarbt sind, somit vor aHem bei den winter
weiBen Wildarten. Obwohl es einwandfI'ei erwiesen ist, daB 
beim Schnee hasen, beim groBen und kleinen Wiesel die Bil
dung des weiBen Winterkleides durch den Herbsthaarwechsel 
und die des farbigen Sommerkleides durch den Friihjahrs
wechsel erfolgt, taucht - namentlich fur den Schneehasen -
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immer wieder die irrige Behauptung auf, dafl das Winterkleid 
dumh ein Ausbleichen der Sommerhaare, oder auch um
gekehrt, das Sommerkleid durch eine Pigmentierung der wei
flen Winterhaare entstehen soU. Tatsachlich fallt aber jedes 
farbige Haar im Herbst und jedes weifle Haar im Friihjahr 
aus. Dasselbe gilt auch beziiglich der Federn des Schnee
huhns. 

1m aUgemeinen erstreckt sich der Herbsthaarwechsel liber 
eine langere Zeit als der Friihjahrswechsel, der oft formlich 
liberstiirzt ablaufen kann. Niemals erfolgt der Haarwechsel am 
ganzen Korper gleichzeitig. Doch lassen sich allgemeingiiltige 
Regeln iiber die Reihenfolge des Haarwechsels in den ver
schiedenen Korpergegenden kaum aufstellen. Beim Scbnee
hasen und Wiesel breitet sich die Verfarbung im Herbst von 
der weiflen Bauchseite ausgehend immer weiter gegen den 
Riicken hin aus, so dafl das Sommerkleid am langsten am 
Riicken als dunkler Langsstreifen erhalten bleibt. 

In .Tagerkreisen ist vielfach die Ansicht verbreitet, dafl ein 
friihzeitiges Eintreten der Herbstverfiirbung beim Wilde auf 
friih einsetzende Kalte und einen strengen Winter schlieflen 
laflt. Eine gewisse Abhangigkeit des Haarwechsels von den 
Temperaturschwankungen besteht sicher. Hierfiir spricht del' 
Umstand, dafl bei Bewohnern warmer Zonen, des hohen Nor
dens und des Wassers (z. B. beim Fischotter) sowie bei do
mestizierten Tieren der jahreszeitliche Haarwechsel mehr ver
wischt erscheint, d. h. es konnen hier j,ederzeit einzelne Haare 
gewechselt werden. 

Ausgenommen von dem alljiihrlich zweimaligen Wechsel 
sind die Schnurrhaare, die eine viel langere Lebensdauer 
haben, und del' Gemsbart, bei dem der Herbsthaarwechsel 
ausbleibt 1. Es stecken somit die zur Gruppe der Leithaare ge
horigen Barthaare ein voIles .Tahr, von einem bis zum nachsten 
Friihjahrshaarwechsel, in der Decke. Der Jager schatzt am 
Gemsbart aufler der Lange, Weichheit und dunklen Farbung 

1 Da sogar auf einem Deckengemiilde im Festsaal der Innsbrucker Hof
burg ein Gemsbock mit einem schonen Ziegenbart dargestellt erscheint, so 
sei fiir den Laien bemerkt, daB man unter Gemsbart die langen, sorgfiiltig 
zusammengebuntlenen Haare aus der Mittellinie des Riickens vom Gems
bock versteht. 
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der Haare vor allem den "Reif", das sind die weiBen oder 
gelblichen Haarspitzen. Eine gute Bereifung fiihrt er gewohn
lich auf einen schneereichen und kalten Winter zuriick. Be
stande tatsachlich ein derartiger Zusammenhang, dann miiBte 
angenommen werden, daB im Winter ein Ausbleichender Haar
spitz en eintritt, was aber keineswegs erwiesen ist. 1m Gegen
teil, der Reif ist auch schon an den Barthaaren im Sommer 
in gleicher Lange vorhanden wie im Winter. 

Bei Arten, der<enWinter- und Som
merkleid sich nicht wesentlich unterschei
den, wie z. B.beim Feldhasen, ist cler 
Haarwechsel an der AuBenseite (Haar
seite) des Balg<es naturgemaE kaum er
kennbar, wohl aber in jedem Fall auf 
der Innenseite (Fleischseite) des getrock
neten Balges andem Auftreten von 
dunklen Flecken und Streifen, der so
genannten Schwarzledrigkeit oder M au
serzeichnung (Abb. 54). Daher gilt auch Abb. 54. Mauserzeich· 
ein schwarzledriger Balg eines Pelztieres nung beim Feldhasen 

im Herbsthaarwechsel 
mit Recht als minderwertig. Die alten, (nach Bernhauer). 
in AusstoBung begriffenen Haare fallen 
leicht aus, und die jungen, nachsprossenden haben noch nicht 
ihre endgiiltige Lange erreicht. 

Die dunklen Mauserflecken kommen daduroh zustande, daB 
die HaarzwiebeIn bei den in Bildung hegriffenen farbigen 
Haaren stets stark pigmentiert sind und durch die getrocknete 
Haut dunkel durchscheinen, wahrend die ausgewachsenen 
aIten Haare stets unpigmentierte Zwiebeln zeigen. Es ent
sprechen somit die hellen Stellen am schwarzledrigen Balg 
jenen, wo der Haarwechsel noch nicht hegonnen hat, die dunk
len jenen, wo der Haarwechsel im Gange ist. Auch nach Haut
verletzungen, die zu einem Verlust der Haare gefiihrt haben, 
konnen neue Haare nachsprossen und ahnliche Flecken ("Ver
letzungsmauserflecken ") hervorrufen. 



Farbung des Wildes. 

Die Haarpigmente schiitzen die Haut vor der schadlichen 
Wirkung zu starker Sonnenhestrahlung, namentlich gegen 
ultra violette Strahl en. Daher sehen wir auch im allgemeinen 
die dem Lichte mehr ausgesetzte Riickenseite dunkler behaart 
als die Bauchseite. Von unseren Wildarten macht nur der 
Dachs eine Ausnahme, bei dem cler Bauch dunkler erscheint 
als der Riicken. Er hat aber als ausgesprochenes Nachttier 
einen Sonnenschutz nicht notig. 

Jeder Jager weiB, wie schwer es fallt, einem Neuling 
ruhendes Wild zu zeigen. Das beruht zum groBen Teil darauf, 
daB die meisten Wildarten eine ausgesprochene Schutzfarbung, 
eine Anpassung an die Farbe ihrer Umgebung, zeigen. Am 
auffalligsten tritt das bei den winterweiBen Arten in Erschei
nung. Ein im Schnee sitzender weiBer Hase oder ein winter
weiBes Schneehuhn hebt sich iiberhaupt kaum von cler Um
gebung abo Selhst die auch im Winter schwarzen StoBfedern 
(Steuerfedern) sind beim sitzenden Schneehuhn unsichtbar, 
da die oberen, weiBen Schw.anzdeckfedern so in die Lange ge
wachsen sind, daB sie die Steuerfedern vollstandig verdecken. 
Erst im Fluge kommt der schwarze StoB zur Geltung. Streicht 
ein Huhn ab, so wird dadurch den nachfolgenden Hiihnern 
das Einhalten der Flugrichtung auch bei unsichtigem Wetter 
erleichtert. Eine Einrichtung, die in ihrer Bedeutung an den 
gespreizten Spiegel des fliichtigen Winterrehes erinnert. Auch 
das Winterschwarz der Gemse ist im scheckigen, weiB
schwarz en Wintergelande eine gute Anpassungsfarbe. 

Gelegentlich kommt bei allen Wildarten totaler oder par
tieller Albinismus vor, d. h. vollstandiger oder teilweiser 
Pigmentmangel, der sich auch vererben kann. Der "weiBe 
Hirsch" und der "Zlatorog'" existiert nicht nur im Liede und 
in der Sage, sondern taucht bald da, bald dort wieder einmal 
auf. Der Zlatorog allerdings nicht mit goldenen Hornern wie 
in der Sage. Immerhin konnte einmal ein albinotischer Gems
bock erscheinen, bei dem auch die Krucken pigmentlos, und 
dann nicht schwarz, sondern horngelb waren und in der Sonne 
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goldig aufleuehten wiirden. Wenn es aueh keine Gemse mit 
golden en Krueken gibt, so kommen doeh solehe mit "golde
nen" Zahnen reeht hiiufig vor. Die Baekenzahne von Kalk
gebirgsgemsen zeigen namlieh vielfaeh einen Belag mit gol
dig sehimmerndem Zahnstein, der moglieherweisc seinen Gold
glanz dem Latsehenpeeh verdankt. 

Albinismus ist stets als abnorme Erseheinung aufzufassen, 
und daher diirfen die winterweiBen Tiere keineswegs etwa als 
albinotiseh bezeiehnet werden. Albinos haben infolge des Pig
mentmangels der Regenbogenhaut rote Augen, was bei den 
winterweiBen Tieren nieht der Fall ist. Viel seltener als Albi
nismus kommt das Gegenteil, namlieh Melanismus vor, eine 
Oberpigmentierung, die zu einer Sehwarzfarbung des Haar
kleides fuhrt. Hierher waren die namentlieh in Steiermark 
ziemlieh haufig vorkommenden Kohlgemsen zu reehnen. Aueh 
bei Rehen ist Melanismus nieht allzu selten beobaehtet worden. 

Zeichnung des Wildes. 

1m allgemeinen gilt das Gesetz, daB hei wildlebenden Tieren 
eine Zeiehnung viel eher und deutlieher im Jugend- als im 
Alterskleid auftritt. Selbst wenn ein erwaehscnes Tier keine 
Spur von einer Zeiehnung erkennen laBt, kann das J ungtier 
derselben Art deutlieh gezeiehnet sein. Es sei diesbezuglieh 
nur an das Rehkitz, Hirsehkalb und den Frisehling erinnert. 

Ais ursprungliehstc und wohl aueh haufigste Zeiehnung 
wildlebender Tiere darf eine Langsstreifung des Rumpfes an
gesehen werden. Am besten ausgepragt sehen wir diese Zeieh
nung beim Frischling (Abb. 56). Die weiBcn Lan,gsstreifen 
konnen aber unterbroehen werden, so daB eine Seheekung ent
steht, wobei aber die weiBen Fleeken meist mehr oder weniger 
deutlieh in Langsreihen angeordnet sind. Das ist heim Rehkitz 
und Hirsehkalb der Fall. Diese Seheckung bleibt aueh heim 
erwaehsenen Damhirseh im Sommerkleide erhalten, wahrend 
sie beim erwachsenen Reh und Rothirseh nur in ganz seltenen 
Ausnahmefal1en beobaehtet wurde. Aueh beim nahezu aus-
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getragenen Hasen-Fetus konnte ich eine Fellzeichnung nach
weisen, die im wesentlichen als Langsstreifung zu bezeichnen 
ist. Diese Zeichnung tritt an dem mit Glyzerin aufgehellten 
Balg noch deutlicher hervor und zeigt eine Ahnlichkeit mit 
der Mauserzeichllung (Abb. 55). 

A 

B 

Abh. 55. Nahezu ausgetragener Feldhase mit deutlicher Fellzeichnung. A von 
auBen, B aufgehellter Balg im durchfallenden Licht. mR medianer Riicken· 

streifen, dF dorsaler, vF ventraler Flankenstreifen. 

Auch bei Haustieren, deren urspriingliche Zeichnung lO

folge der Domestikation verwischt wurde, lassen Feten ge
legentlich in der Anordnung der ersten Haaranlagen noch ein 
Zeichnungsmuster erkennen, das an ihre wildlebenden Vorfah
ren erinnert. Man spricht dann von einer felalen W ildzeich
nung. Eine derartige Wildzeichnung ist bei der Hauskatze 
nachgewiesen. Sie kommt dadurch zustande, daB die beim 
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Hauskatzenfetus zuerst auftretenden Haaranlagen eine gleiche 
Anordnung zeigen wie die schwarzen Fellstreifen der Wild-

Abb. 56. Wildschweinfrischling etwa 1 Monat 
alt, von der Seite und von oben (nach Hickl). 

katze. Abnliche Verhaltnisse liegen bei F eten yom Haus
schwein Yor. Auch hier entspricht die Anordnung der ersten 

Abb. 57. Hausschweinkeimling 53 mm lang mit 
den ersten Haaranlagen, von der Seite und von 

oben (nach Hick!). 

Haaranlagen genau den dunklen Langsstreifen des Wild
schweinfrischlings (Abb. 56, 57)' 
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Die Duft· oder Hautdriisenorgane. 
Allgemeines liber die Hautdrlisen. 

Der Pirschjager wird immer wieder iiherrascht sein, daB 
ein Stiick Schalenwild oft schon bei einer Entfernung von 
einem halhen Kilometer fliichtig wird, ohwohl es weder etwas 
Bedenkliches gesehen noch gehort hahen konnte. Beachtet er 
die Windrichtung, so wird er bemerken, daB die Luftstro
mung gegen das Wild gerichtet war, und daB es somit nur die 
vom Jager ausgehende Witterung gewesen sein kann, die das 
Wild zur Flucht veranlaBt hat. 

Es gehoren namlich nahezu aIle Haarwildarten zu den 
Nasentieren; sie sind makrosmatisch, d. h. der Geruchsinn 
spielt im Leben des Wildes eine ganz hervorragende Rolle, so 
daB zum Unterschied vom Menschen der Sehsinn, namentlich 
die Bildwahrnehmung, beim Wilde dem Geruchsinn gegen
iiber in den Hintergrund tritt. Das Zusammenfinden der Art
genossen, ja das Erkennen der einzdnen Individuen, das Zu
sammenfinden der Geschlechter, die geschlechtliche Erregung, 
somit auch die Fortpflanzung, das Auffinden der Nahrung, die 
Sicherung vor Feinden ist hauptsiichlich eine Geruchssache. 
NaturgemaB miissen daher die verschiedenen Wildarten auch 
einen scharf kennzeichnenden Artgeruch und wohl auch Indi
vidualgeruch haben. Und weiterhin sehen wir, daB die meisten 
Haarwildarten einen feuchten Nas.enspiegel besitzen, der dem 
Wilde sofort die Richtung angibt, aus der eine Witterung 
kommt. In Ermangelung des feuchten Nasenspiegels hebt der 
mikrosmatische Jager den angefeuchteten Finger empor, urn 
die Windrichtung zu priifen. 

Die Riechstoffe werden von Hautdriisen, und zwar haupt
sachlich den sogenannten Duftdriisen abgesondert, die meist 
in Gruppen beisammenliegen und dann als Duftorgane bezeich
net werden. Zum naheren Verstandnis des Aufbaues der Duft
organe muB ich mit ein paar Worten auf die verschiedenen 
Arten der Hautdriisen eingehen. AuB,er den Milchdriisen, die 
hier nicht naher in Betracht gezogen werden sollen, gibt es 
ZWeI verschiedene Gruppen von Hautdriisen (Abb. 70). Die 



eine Gruppe bilden die Kniiueldriisen. Es sind das schlauch
fOrmige Driisen, deren Endstiick aufgeknauelt ist. Die andere 
Gruppe bilden die sackformigen Driisen, die gewohnlich als 
Talgdriisen bezeichnet werden. Die Knaueldriisen zerfallen 
w'ieder in zwei Unterarten: die SchweiBdriisen und die Duft
driisen. 

Das Sekret der SchweiBdriisen ist der SchweiB, eine wasse
rige, salzige, farblose und stoffarme Fliissigkeit. Das Sekret 
der Duftdriisen ist reich an Duftstoffen, hat daher einen inten
siven Eigengeruch und ist mehr oder weniger braun gefarbt. 

Keine Wildart besitzt SchweiBdriisen. Weder der Hase noch 
das Reh schwitzt, mogen sie auch stundenlang vom Hunde ge
hetzt werden. Auch der Hund sehwitzt nieht, da aueh die 
Raubtiere keine SehweiBdriisen besitzen. Die Warmeabgabe 
findet beim Hunde auBer durch die Ausatmung hauptsachlich 
dadurch statt, daB er die Zunge moglichst weit heraushangt, 
an deren vel'haltnismaBig groBen Oberflache eine lebhafte Ver
duns tung erfolgt. 

DaB das Wild nicht schwitzt, haben die Jager schon vor 
Jahrhunderten gewuBt und wohl aus diesem Grunde das BIut 
des Wildes als SchweiB bezeichnet. Hingegen besitzt jedes 
Haal'wild Talgdriisen, die an die Haarwurzeln gekniipft sind, 
und deren Sekret, del' Talg, vor aHem zur Einfettung der 
Haaredient. Auch der Talg hat seinen spezifischen Geruch, 
del' im aHgemeinen aber nicht so penetrant ist wie der des 
Duftdriisensekretes. 

Die Duftorgane bestehen aus Duftdriisen und modifiziel'ten 
Talgdriisen, wobei bald die eine, bald die andel'e Driisenart 
wesentlich iiberwiegen, mitunter sogar vollkommen fehlen 
kann. Das Sekl'et der Duftorgane ist somit im allgemeinen ein 
Mischsekret, bestehend aus Duftstoffen und Talg, eine schmie
rige, braunliche Masse, von penetrantem, abel' bei den ver
schiedenen Tierarten recht verschiedenem Geruch. 

Die Lokalisation del' Duftol'gane ist auch bei nahe vel'
wandten Arten auBel'ordentlich verschieden und hangt von del' 
Lebensweise del' betl'effenden Art ab (Abb. 58). Ihrel' biolo
gischen Bedeutung nach kann man die Duftorgane in Markie
rungsol'gane, Brunftol'gane und Abwehrorgane einteilen. Den 
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Abb. 58. Lokalisation der Duftorgane bei verschiedenen Wildarten_ 
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Markierungsdriisen kommt die Aufgahe zu, entweder der 
Fahrte den spezifischen Artgeruch aufzudriicken, das sind die 
Fahrtenmarkierungsdriisen, oder eine Ortlichkeit, in der sich 
eine Wildart auf halt, mit Duftstoffen zu versehen, so daB ein 
binzukommender Artgenosse durch den an der Ortlichkeit haf
tenden Geruch so fort erkennt, daB bier seinesgleichen ge
wesen ist. Das sind die Platzmarkierungsdriisen. Die Markie
rungsdriisen dienen demnach vor aHem dem Auffinden der 
Artgenossen. 

Die Brunftdriisen sezernieren hauptsachlich nur wahrend 
der Brunftzeit. Sie dienen der Auffindung und geschlecht
lichen Erregung der Geschlechter. Sie konnen zugleich Mar
kierungsdriisen sein. Aus den Abwehrdriisen wird das Sekret 
wahrend der Verfolgung ausgestoBen und halt durch selllen 
penetranten, stechenden Geruch den Verfolger abo 

Markierungs- und Brunftdrlisen. 

Wir sind nun soweit, um die Duftorgane bei den einzelnen 
Wildarten auf ihre Bedeutung hin untersuchen zu konnen. 
Sehen wir uns einmal das Rehwild an. Zunachst finden wir bei 
heiden Geschlechtern ein Zwischenzehensiickchen, ein Inter-

Abb.59. Hinterlaufvom Rehkitz. Die eine Zehe wurde entfernt. Das Zwischen
zehensackchen von seiner Miindung aus sondiert. 

digitalorgan (Abb. 59). Es ist das, wie der Name sagt, eine 
sackformige Einsenkung der Haut zwischen den Zehen der 
Hinterlaufe. An den Vorderlaufen fehlen diese Sackchen. Die 
eingestiilpte Haut ist durch machtige Driisenlager verdickt. 
Die Drusen sind hauptsachlich groBe Duftdriisen und daneben 
modifizierte Talgdriisen. Beim Gehen und Springen wird 
durch den Druck der Zehen das Sekret ausgepreBt, benetzt die 
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Schalen und den Boden, so daB einem jeden Trittsiegel des 
Hinterlaufes der spezifische Geruch aufgepragt wird. Es ist 
somit einIeuchtend, daB es sich bei dem Zwischenzehensack
chen urn ein F ahrtenmarkierungsorgan handelt, das den Art
genossen, freilich aber auch dem Raubwild oder dem Jagd
hund, das Verfolgen der Fahrte erleichtert. Namentlich zur 
Brunftzeit streift der suchende Bock mit dem Windfang am 
Boden umher, bis er auf eine GeiBenfahrte stoBt, die er dann 
leicht zu verfolgen vermag. An dem Geruch der Fahrte diirfte 
er dann auch erkennen, urn welche GeiB es sich handelt, ob 
sie brunftig ist oder nicht usw. Da die Zwischenzehensack
chen schon beim Kitz gut entwickelt sind, erleichtern sie auch 
der GeiB das Auffinden ihres Kitzes. 

Zieht ein Reh durch dichtes Bodengestriipp, z. B. durch 
hohe Heidelbeer- oder Alpenrosenstraucher, so wird natiirlich 
die Verfolgung der Fahrte fiir den Artgenossen wesentlich er
schwert, da er mit dem Windfang iiberhaupt kaum bis in die 
Nahe des parfiimierten Trittsiegels herankommt. Nun finden 
wir aber beim Reh und auch bei anderen Cerviden an der 
AuBenseite der Hinterlaufe ein zweites Duftorgan, die Lauf
burste oder das Metatarsalorgan (Abb. 58 und 69). AuB,erlich 
markiert sich die Laufbiirste als dunk-el und langer behaarter, 
etwas vorspringender Fleck. Unter dem Mikroskop findet man 
an dieser Stelle wieder machtig entwickelte Duftdriisen und 
modifizierte Talgdriisen (Abb. 60). Beim Fliichten durch 
Bodengestriipp muB das Sekret der Laufbiirste an dem Ge
striipp abgestreift werden. Es liegt somit der Gedanke nahe, 
daB es sich auch hier urn ein Fahrtenmarkierungsorgan han
delt, das das Zwischenzehensackchen in seiner Funktion unter
stiitzt und erganzt. 

Erwahnen will ich noch, daB die Antilopen beiderseits in 
der Leistengegend ein Duftorgan besitzen, das Inguinalorgan. 
Beim Ziehen durch das hohe Steppengras wiirde Zwischen
zehensackchen und Laufbiirste zwecklos sein. Daher finden 
wir hier viel hOher oben ein Fahrtenmarkierungsorgan ange
bracht, dessen Duftstoff an das Steppengras abgestreift wird. 
Ein schOnes Beispiel dafiir, daB die Lokalisation der Duft
organe durch die Lebensweise bestimmt wird. 
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Der Rothirseh besitzt keine Zwisehenzehensaekehen, dafur 
aber ein Duftorgan an der Wedel wurzel, das Wedelorgan 
(Abb.58), das wahrend der Brunftzeit ansehwillt. Wenn der 
Brunfthirseh einen Rivalen verfolgt, so tut er das aueh nieht 
mit dem Haupte am Boden, sondern mit erhobenem Windfang. 

Man kann das Wedelorgan, das im wesentlichen aus Duft-

Oberhaut -

L /l{lerhaut 

Tatudr1l86 - -- < 

naarwurzel -- - -ii\-""i<4'ml;O't' 

Dultdr1lsen --

Abb. 60. Aus einem Querschnitt durch die Laufbiirste vom Rehbock. 30fach. 

drusen besteht, den Fahrtenmarkierungsdrusen zurechnen, 
wenn auch von ihm kein Sekret auf die Fahrte abgestreift 
wird. Jedes Wild hinterlaBt nieht nur eine Boden-, sondern 
aueh eine Luftfahrte. Die Bodenfahrte wird dureh die an den 
Trittsiegeln haftenden Duftstoffe markiert, die Luftfahrte 
dureh die Duftstoffe, die der uber der Bodenfahrte lagernden 
Luftschicht vom fluchtenden Wild beigemengt werden. Das 
Wedelorgan durfte somit der Erzeugung einer Luftfahrte die
nen. Beobachtet man jagende Bracken, so sieht man, daB die 
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einen die Fahrte oder Spur mit der Nase am Boden, die ande
ren mit erhobenem Windfang verfolg·en. Die erster·en jagen 
nach der Bodenfahrte, die letzteren nach der Luftfahrte. 
Hochstwahrscheinlich ist der intensive Geruch der Brunft
platze des Hirsches auf die Duftstoffe des Wedelorgans zu
riickzufiihren. 

Auch das mannliche Moschustier besitzt ein Wedelorgan. 
Den haarlosen, zum groBen Tei! aus Driisen bestehenden 
Wedel reibt das Mannchen regelmaBig an trockenen Ast
sparren hestimmter "Malbaume" ab, die man als solche schon 
an ihrem fettigen Glanz erkennt. Somit ist hier das Wedel

Abb. 61. Innenseite der Backe des 
Feldhasen, die eine breite mit bor
stenartigen Haaren besetzte Rinne, 

das Impletum pellitum, zeigt. 

organ ein ausg.esprochenes 
Platzmarkierungsorgan. 

Fiihrtenmarkierungsdriisen 
finden wir aber nicht nur 
beim Schalenwild, sondern in 
weiter Verbreitung auch bei 
den Raubtieren. Hier sind die 
Sohlen- und Zehenhallen die 
Trager von Duftdriisen. Da
her nimmt man auch beim 
Hund den spezifischen Hunde
geruch am stiirksten an den 
BaUen wahr. 

leh vermutete aueh beim 
Hasen Duftdriisen in den Zehenballen, denn tatsaehlich be
sitzt der Hase BaUen. Diese bekommt man allerdings erst 
dann zu Gesicht, wenn man die steifen Haarbiirsten an der 
Sohlenflache der Zehen abschert. Es sind das aber keine 
Ballen im S1ewohnlichen Sinne des Wortes, keine Hautver
dickungen, sondern die polsterartiS1Cn Vorragungen werden 
durch die machtiS1en Haarwurzeln der Haarbiirsten v·erursacht. 
Von Duftdriisen ist in diesen "Ball'en" keine Spur zu finden, 
obwohl die Sohlenflache der Pfoten einen ausgesprochenen 
Eigeng,eruch besitzt. 

Mir scheint es nicht ausgeschlossen, daB der Hase seine 
Vorderpfoten mit einem Duftstoff parfiimiert, der einer ganz 
anderen Stelle entnommen wird. Der Hase zeigt an der Innen-
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seite seiner Backen eine rinnenformige Einsenkung (Impletum 
pellitum), die mit auBerer Haut ausgekleidet ist, borstenartige 
lIaare tragt und ein Duftdriisenlager enthiilt (Abb. 6 I, 62). 
Die Bedeutung dieser Duftdriisen erscheint zunachst ganz rat
selhaft, denn eine Beimengung von Duftstoffen zur aufgenom
menen Nahrung ware sinnIos. Moglicherweise dient aber der 

clll.imdrilsell 

x 

Musklllalur _..::....:E· j ... 

Scllleimdrilse 

Abb. 62 . Querschnitt durch die Innenseite der Backe des Feldhasen. Zwischen 
X X das Impletum pellitum. 

Duftstoff dieses Backenorgans dem Hasen zur Parfiimierung 
seiner Vorderpfoten. 

Auf diesen Gedanken fiihrte mich eine gelegentliche Beob
achtung. Nach einem kalten Balzmorgen setzten wir uns (mein 
Jager und ich) an einem aussichtsreichen Punkt ober HoIz in 
die Sonne. Bald erschien in voller Flucht ein Schneehase. Ihm 
foIgten in groBerem Abstand zwei weitere weiB,e Hasen. Da es 
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zur Rammelzeit war, handelte es sich sicher urn eine Hasin, 
die von zwei Rammlern verfolgt wurde. Die wilde Jagd ging 
kilometerweit kreuz und quer, bergauf und bergab, und wir 

konnten sie von unserem Aus
sichtspunkt etwa eine halbe 
Stunde lang verfolgen. Ratte 
die Hasin einen groBen Vor
sprung erreicht, so machte sie 
"Kegel" und begann sich in 
der bekannten Weise zu putzen. 
Dann ging die Jagd von neuem 
weiter. Dabei folgten die Ramm
ler genau der Spur der Hasin, 

Abb. 63. Liebesspiel der Hasen zur was wir im Schnee leicht nach-
Rammelzeit (nach Wagner). weisen konnten. Wiirde es sich 

beim sogenannten Putzen nur 
urn eine Reinigung handeln, so diirfte wohl nicht immer mit 
den Vorderpfoten gleichmaBig yon hinten nach yorn (gegen 
den Strich!) iiber die Backen gestrichen werden. Mir scheint es 
nicht unwahrscheinlich, daB dadurch der in der Backenfurche 

Pi(Jme"tdrll e 

11" Q8t11spi/IC 

Abb. 64. Medianschnitt durch die Nasenhaut des Schneehasen mit der Pig
mentdriise. 8 X . 

befindliche Duftstoff zur Parfiimierung der Vorderpfoten 
ausgestrichen wird. Viel1eicht kommt dem bekannten Ohr
feig,enausteilen des Rammlers an die Hasin zur Rammelzeit 
(Abb.63) eine ahnliche Bedeutung zu, namlich eine Aneig-
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nung des spezifischen Gel'uches del' Auserwahlten durch den 
Rammlel'. 

Da wir schon beim Hasen sind, will ich gleich noch die an
deren bei ihm vorkommenden Hautdrusenorgane besprechen. 
Zunachst findet sich in del' Nasenhaut nahe del' Nasenspitze 
ein kleines, nur stecknadelkopfgl'oBes Drusenorgan, das durch 
seine dunkle, nahezu schwarze Farbung ausgezeichnet ist, und 

Abb. 65. Flachschnitt durch die Pigmentdriise des Schneehasen. In der Um
gebung die Querschnitte der Haarwurzeln. 40 x . 

besonders beim winterweiBen Schneehasen nach dem Ab
scheren der Haare auch schon mit freiem Auge wahI'llehmbar 
wird (Abb.64). Seiner Form nach ahnelt diese Druse einer 
reich verzweigten Talgdruse. Es wil'd abel' kein Talg ausge
stoBen, sondeI'll die Drusenzellen enthalten massenhaft Pig
ment. In die grubenformige Vertiefung in del' Mitte del' Druse 
werden nun teils pigmentierte Zellschuppen, teils auch freie 
PigmentkIumpen ausgestoBen (Abb.64, 65). Ich habe daher 
dieses Drusenorgan als Pigmentdriise bezeichnet. DaB aber 
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nicht nur Pigment, sondern auch noch ein anderer Stoff in 
dieser Druse abgesondert wird, erkennt man an den haufig 
vorkommenden, jedenfalls mit einem fliissigen Sekret erfiill
ten Zysten. Die Pigmentdriise findet sich hei beiden Geschlech
tern sowohl beim Feldhasen wie beim Schneehas·en in dersel
ben Ausbildung. Beim Kaninchen ist sie zwar auch vorhan
den, aber rudimentar und unpigmentiert (Abb. 66). 

Wenn ich auch iiber die Bedeutung der Pigmentdriise nichts 
Bestimmtes aussagen kann, so scheint es mir doch wahrschein
lich, daB es sich urn eine Platzmarkierungsdriise handelt. Man 
kann namlich beobachten, wie sich der ausziehende Hase ge
legentlich etwas aufrichtet und mit der Nase an einem diirren 

\ 

Abb . 66. Rudimentare "Pigmentdriise" 
vom Kaninchen. 30 x . 

Astchen oder Stiimmchen 
reibt. Andererseits habe 
ich wiederholt beobachtet, 
daB die Bracke beim 
Suchen plotzlich an einem 
Astchen in Nasenhohe 
herumschnuppert, dann 
eiIl!e frische Hasenspur 
am Boden aufnimmt und 
bald darauf ein·en Hasen 
aus seinem Lager hoch
macht. 

SchlieBlich besitzt der Hase noch ein Duftorgan in Form 
der sogenannten Analdriisen (Abb. 58). Es sind das Duft
driisen in der Aftergegend, die mit dem Boden in Beriihrung 
kommen, sobald der Hase Kegel oder Mannchen macht, so 
daB beim Kegelmachen die Sitzflache mit dem spezifischen 
Hasengeruch gestempelt werden diirfte. Es waren somit die 
Analdriisen wahrscheinlich als Platzmarkierungsorgane auf
zufassen. 

Es scheint mir bemerkenswert, daB auch die zweite Wild
art, fiir die das Kegelmachen typisch ist, namlich das Murmel
tier, sich durch den Besitz machtig entwickelter Analdriisen 
auszeichnet. Die Einzeldriisen miinden in drei Sacke, deren 
Miindungsgange papillenartig aus der Afteroffnung vorge
stiilpt werden konnen (Abb. 67) . Dies diirfte beim Mandl-
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machen geschehen, so daB demnach auch hier die Sitzflache 
mit dem spezifischen Geruch gestempelt wiirde. 

Ais ich einmal ein mancllmachendes Murmentl gefehlt hatte, 
blieb ich trotzdem noch hinter meinem Steinmauerl sitzen. 
Nach nicht aIlzulanger Zeit erscheint wieder ein Murmentl 
vor der Rohre, beschnuppert eingehend die Sitzflache des ge
fehlten und fahrt plotzlich, wie yom Blitze getroffen, in die 
Rohre zuriick. Da trotz langen Passens !jich kein Murmentl 
mehr zeigte, gehe ich zum Bau Penis 

und finde als Ursache des El'-
schreckens einen Splitter yom 
Stahlmantel des Geschosses. 
Offenbar war durch diesen 
Fl'emdkorpel' del' Duftstempel 
gestort worden. 

Duftdriisen im Enddarm 
besitzen wahl'scheinlich ane 
Raubtiere. Sie dienen offen
bar dazu, der Losung den In
dividualgeruch zu verleihen. 
Die Raubtiere geben mit der 
Losung gleich ihl'e Visiten
karte abo 

Fiir ein ausgespl'ochenes 
Platzmarkierungsorgan ha1te 
ich das Stirnorgan des Reh
bock'es (Abb. 58). Beim Prapa

~-c;;...- P('IJille 

Abb.67 . Aftergegend vom Murmel· 
tier mit den drei vorgestiilpten Aus· 

fiihrungsgangen der Analdriisen 
(nach Chatin). 

rieren der Gewichtel fiel mir der intensive Geruch der zwischen 
und vor den Rosenstocken gelegenen Decke auf. Die Haut er
scheint hier gewulswt, die Behaarung ist in dieser Gegend 
langer, wirr und klebrig (Stirnlocke). Legt man den Haut
wulst in Fliissigkeit, so farbt sich diese braunrotlich. AIle diese 
Eigenschaften lieBen vermuten, daB sich in dieser Gegend 
Duftdriisen befinden, deren Sekret an die basalen Abschnitte 
des Gewichtels gelangt. Die mikroskopische Untel'suchung el'
gab die Richtigkeit dieser Vermutun,g. In dem stark verdickwn 
Hautwulst finden sich zahlreiche Duftdriisen und daneben 
auch vergroBerte und vermehrte Talgdriisen (Abb. 68). 
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Auffallend ist zunachst, daB dieses Stirnorgan nur beim 
Bock vorkommt. Es muB somit mit irgendeiner Funktion in 
Beziehung stehen, die nur dem Bock, nicht aber der GeiB zu-

D 

Abb . 68. Querschnitt durch den Hautwulst zwischen den Rosenstiicken vom 
Rehbock. Die Duftdriisen D und Talgdriisen T bilden das Stirnorgan. 10 x . 

kommt. Beobachtet man die Gewohnheiten des Rehbockes, so 
fallt einem vor aHem das Fegen und Schlagen auf. Unter 
Fegen versteht man das Reiben der Stangen an einem dunn en 

Abb. 69. Rehbock in typischer Fegestellung. 

Baumstammchen, wobei das Stammchen zwischen die Stangen 
gefaBt und durch Auf- und Abwartsbewegen des Kopfes die 
basalen Teile des Gewichtels, die Rosen und auch die dazwi
schenliegende Decke gescheuert werden (Abb. 69). Man hat 
friiher dies em Fegen nur die Bedeutung beigelegt, den Bast 
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vom Gewichtel zu entfernen und spaterhin das schon verfegte 
Gewichtel blank zu scheuern, zu polieren und zu braunen. Ge
wohnlich bezeichnet man als Fegen das Scheuern, das zur Ent
fernung des Bastes fuhrt, als Schlagen das Scheuern nach 
Entfernung des Bastes. GewiB wird durch das Fegen der Bast 
abgerieben. Das ist aber in ganz kurzer Zeit, in einer viertel 
bis halben Stunde, erledigt und erfolgt im Fruhjahr, April bis 
Mai. Trotzdem fegt der Bock weiter, und zwar hauptsachlich 
wahrend der Wahl seines Einstandes, etwa im Juni, und dann 
wieder besonders lebhaft zur Brunftzeit, Ende J uli und An
fang August. 

Als Fegebaumchen wahlt der Bock mit Vorliebe solche, die 
durch ihren Standort und durch ihre Art auffallen. Das Fegen 
und Schlagen wird so weit getrieben, bis die Rinde in F etzen 
herabhangt und das weiBe Holz zutage tritt. Es ist wohl mit 
Sicherheit anzunehmen, daB dabei Duftstoffe aus dem Stirn
organ auf das Fegebaumchen abgestreift werden. Auf diese 
Weise setzt der Bock weithin sichtbare Duftmarken, durch die 
er seinen Bereich absteckt. Anwesenheitsmarken, die einem 
Rivalen zu erkennen geben, daB diese Gegend bereits ein Platz
bock beherrscht. An dem spezifischen Geruch der Fegestelle 
wird ein anderer Bock - vielleicht auch eine Geiss - erken
nen, ob es sich urn einen von fruher her Bekannten oder urn 
einen Unbekannten handelt. Hat der zugewanderte Bock Schneid, 
so wird es zu einem Platzkampf zwischen den beiden Rivalen 
kommen, im anderen FaIle wird der Fremdling lieber das 
Feld raumen. 

Ich halte demnach das Stirnorgan des Rehbockes fur ein 
Duftorgan, durch das ein Bock seine Visitenkarte abgibt und 
anzeigt: "Hier bin ich zu Hause." 

Seinem Bau nach ist das Stirnorgan ein typisches Duft
organ. Es besteht, wie schon bemerkt, aus zahlreichen Duft
drusen und vermehrten und zugleich vergroBerten Talgdru
sen. Zu den verschiedenen Jahreszeiten zeigen die Drusen des 
Stirnorgans verschiedene Stufen der Tatigkeit (Abb. 70). 1m 
Friihjahr zur Zeit der Einstandswahl erreichen zunachst die 
Duftdrusen den Hohepunkt ihrer Aushildung, wahrend die 
TaIgdrusen die hOchste Tatigkeit erst in der Brunftzeit zeigen. 
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Es wird somit auch die Qualitat des Geruches der Fegestellen 
zur Zeit der Brunft eine andere sein als vor und nach dersel
ben. Und ein Bock wird an der Duftmarke erkennen, ob hier 
ein schon oder ein noch nicht brunftiger Bock anwesend ist. 
Nach der Brunft bilden sich beide Drusenarten rasch zuruck, 
und namentlich die Duftdrusen stellen ihre Tatigkeit im 
Herbst und Winter vollstandig ein. Zu dieser Zeit wird aber 
auch nicht mehr gefegt, und die Kampfe zwischen den Bocken 
haben aufgehort. 

Untersuchen wir andere Cerviden auf das Vorkommen eines 
Stirnorgans, so sehen wir dieses beim Muntjak in Form der 
sogenannten Kopffalten noch besser ausgebildet als beim 

Winter Friihjahr Brunftzeit Herbst 
Abb.70. SchematischeDarsteliung des Verhaltens der Driisen im Stirnorgan 
des Rehbocks zu verschiedenen Jahreszeiten. D Duftdriise, A deren Ausfiih· 

rungsgang, T Talgdriise, H Haarwurzel. 

Rehbock. Es bildet hier machtige Driisenwiilste in der Stirn
gegend, die zur Brunftzeit noch starker anschwellen und mit 
deren Sekret zu dieser Zeit der Boden, Straucher usw. gestem
pelt wird. 

Dem Rothirsch scheint das Stirnorgan zu fehlen. Dafiir be
sitzt er aber in der Voraugendriise (Antorbitalorgan) oder 
Tranengrube (Abb. 58) ein dem Stirnorgan des Rehbockes 
wenigstens funktionell als Platzmarkierungsorgan entsprechen
des Duftorgan. Der Hirsch vermag wahrend der Brunftzeit 
die Tranengrube weit zu offnen und vorzustiilpen und schmiert 
das Sekret an Baumstamme und Aste. 

Zu den Platzmarkierungsorganen gehort meines Erachtens 
auch die sogenannte Brunftfeige oder Brunftdriise der Gemse. 
Eigentlich handelt es sich urn zwei grQ6e Driisengruppen, die 
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am Seheitel unmittelbar hinter den Krueken gelegen sind 
(Abb. 71). Jede Gruppe hat eine gewisse Ahnliehkeit mit 
einer Feige und besteht aus Hautwiilsten von etwas weehseln
der Anordnung (Abb. 72). Diese 
Wiilste enthalten vorwiegend 
machtige, modifizierte Talgdru
sen (Abb. 73). Duftdriisen treten 
dageg,en ganz in den Hinter
grund. Seine volle Entfaltung 
erhiilt das Organ erst zur Brunfl
zeit, wo es eine braune, sehmie
rige Masse von intensivem, aber 
nieht unangenehmem Gerueh ab
sondert. Naw der Brunft sehwel
len die Brunftfeigen raseh ab 
und werden ganz unansehnlich, 
die Sekretion hOrt auf. In die
sem Ruhezustand verbleiben die 
Drusen wahr,end des ganzen Jah
res bis zum Beginn der Brunft
zeit. Voll entwickelte Brunftfeigen 

Abb. 71. Haupt eines brunftigen 
Gemsbockes. 1m Bereiche der 
Brunftdriise wurden die Haare 

abgeschoren (nach Schick). 

besitzt nur der Bock, bei der GemsgeiB bleiben sie stets rudi
mentar und iihneln in ihrer Ausbildung den Brunftfeigen des 
nicht brunftigen Bockes (Abb. 74). 

A B 
Abb. 72 . Brunftdriise eines hochbrunftigen Gemsbockes. A Von der Au Ben
seite durch Abscheren der Haare freigelegt; B von der Innenseite her frei. 
prapariert (nach Schick). 1/2 x . RW Randwulst, RF Randfnrche, vW vor-

derer, h W hinterer Wulst, F Furche zwischen beiden. 



Ich glaube, daB der Brunftdriise des Gemsbockes dieselbe 
Bedeutung zukommt wie dem Stirnorgan des Rehbockes. Auch 
der Gemsbock "fegt" zur Brunftzeit, d. h. er nimmt z: B. einen 

"'l~_'--- Ob"/I(wt 

All '/f1lm.lng.yaIlY 

'1'algdrilse 

bb. 74. Bl'unrtdrilse von dcl' 
cmsgc iB (nuch ch i k). 1/2 x . 

RTV Handwul t , RF Randfurchc, 
v TV vord er 1', h IV hint I' " Wulsl, 

]I' FUI"h zwi eh n b id 11 . 

Abb . 73. Durchschnitt durch einen Teil der Brunftdriise vom hochbrunftigen 
Gemsbock . An dieser Stelle sind nur machtige, modifizierte Talgdriisen VOl'· 

handen (nach Schick). 

Latschenast zwischen die Krucken und reibt daran hin und 
her. Dabei muB Sekret aus der Brunftfeige auf den Ast abge
streift werden, Somit setzt er gleichfalls Duftmarken, durch 
die er seinen Herrschaftsbereich markiert und einem Rivalen 
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seine Anwesenheit kundgibt. Vielleicht wirkt der Duftstoff 
gleichzeitig aber auch geschlechtlich erregend auf die GeiB. 

Auch del' groBe ame
rikani ch e Barbri no- t An
, e cnhcitsmal'ken an, in
dem er ieh an ein m 
Baumsta mm aufricht t 
und mit Riicken und 
Naeken lano-c doran 
reiht, bi die Rinde ab
ge cheuel'ti L (Ahb . 75). 
Es ware zu uJl tersuch en, 
ob an den betreffenden 
J orpcrtcilen Duflor galle 
vorhanden ind o 

W ohl am bekann
te ten von allen D ufl
org~U1 en i t in Ju o-er
h ei en die Vio le des 
Fuch e. ie liegt bei 
beiden Ge chlechtern an 
del' D ol' 'alseite derLu nte 
in o-er in <rer E ntfernuJl o
von del' chwanzwul"zcl. 
Da ekl'et ha t einen 

.- . 
:-~ < ~ ~~ - :~ ~ ~~~-

Abb. 75. Bar bezeichnet sein Heim (nach von Uexkiill und Kriszat). 

nicht unangenehmen, an Veilchen erinnernden Geruch, claher 
auch die Bezeichllung Viole. Ihrc Lage macht es wahl'schein-
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lich, daB es sich gleichfalls um eine Markierungsdriise han
delt, die dazu dient, den Eingang des Baues mit einer Duft
marke zu versehen. Schlieft ein Fuchs in den Bau, so wird von 
dem an den iSchwanzhaaren haftenden Duftstoff etwas an die 
obere Wand der IRohre abgestreift, somit eine Marke gesetzt, 
die einem zweiten ,an den Rohreneingang gelangenden Fuchs 
wahrscheinlich nicht nur ve.ITat, daB der Bau befahren ist, 
sondern auch, von wem er befahren ist. 

Der Dachs besitzt eine Driisentasche vor dem After. E.in 
alter Jagerglaube besagt,daB wiihrend des Winterschlafes 
der Dachs seine Schnauze in die Tasche steckt und sich von 
der eigenen Losung nahrt. Natiirlich kann hiervon keine Rede 
sein, schon deshalb nicht, weil der Dachs wahrend des Win
terschlafes seinen Kopf zwischen die Vorderlaufe und nicht 
zwischen die Hinterlaufe steckt. Ich halte vielmehr auch die 
Analtasche fiir ein Markierungsorgan, dessen Sekret vermut
lich beim Befahren des Baues an die untere Wand der Rohre 
abgestreift wird, so daB ihr als Platzmarkierungsorgan die
selbe Bedeutung zukame wie der Viole des Fuchses. 

Abwehrdriisen. 

Von den Abwehrdriisen sind wohl am bekanntesten die 
Stinkdriisen yom Stinktier, Mephitis, das wegen seines pene
tranten Geruches, den es bei seiner Verfolgung von sich giht, 
seinen Namen erhalten hat. 

Von unseren Wildarten ist es namentlich das Hermelin 
oder GroBe Wiesel, das in den Analbeuteln Duftorgane ;besitzt, 
die als Ahwehrdriisen aufzufassen sind. Diese Analbeutel lie
gen an der Schwanzwurzel zu beiden Seiten des Afters 
(Abb.76). Beim plotzlichen Erschrecken oder beim Gereizt
werden spritzt das Wiesel das fliissige Sekret aus dem After 
aus und verpestet dadurch seine ganze Umgebung. 

Es ist wohl allgemein bekannt, daB das winterweiBe Herme
lin namentlich in der Nahe des Schwanzes, aber auch an ande
ren Stellen, eine zitronengelbe Verfarbung der Haare zeigt. 
Diese fleckenweise Gelbfarbung wird wohl auch als Zeichen 
der Echtheit eines Hermelinbalges gewertet. Andererseits wur-
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den sogar naeh dem AusmaB und der Verteilung der gelben 
Fleeken Unterarten des Hermelins untersehieden. 

DaB es sich bei dieser Gelbfarbung um eine Eigenpigmen
tierung der im iibrigen weiBen Winterhaare handeln kanne, 
sehien mir seit jeher unwahrseheinlieh. Schon der Farbton 
entsprieht nieht dem pigmentier
ter Haare. AuBerdem ist, wie 
gesagt, die Gelbfarbung auBeror- Penis - - ----':.;..,;;;.. 

dentlieh weehselnd, und sehlieB
lieh laBt sie sieh dureh Wasehell 
wenigstens teilweise entfernell. 
Das sprieht schon dafiir, daB 
die Farbung nurdureh eine 
oberflaehliehe VelUJlI'leinigung der 
Haare zustande kommt. 

Sehneidet man eine Stinkdriise 
des Hermelins dureh und saugt 

Roden 

Anal· 
beutel 

mit Filtrierpapie:r den Inhalt auf, Abb. 76. Lage der Analbeutel 
so erhalt di-eses d{mselben, nur (Stinkdriisen) Yom HermeJin. 

etwas dunkleren Farbton Me die 
gelben SteHen am winterweiBen Balg. Dadureh semen es mir 
erwi-esen, daB die gelben Fleeken am Hermelinbalg niehts an
der·es sind als VelUJlI'leinigungen mit dem Sekret der Stinkdrii
sen, und zwar teils mit dem der eigenen, teils wohl aueh mit 
dem Sekret eines anderen Hermelins, das bei einer Balgerei 
vom Verfolgten auf den Verfolger ausgespritzt worden ist. 
Neuerdings ist es gduTIg'Cn, das gelbe Sekret wahrend des Aus
spritzens direkt aufzufangen. 

Hautdriisen des Federwildes. 

Wir haben bis jetzt nur von den Hautdriisenorganen des 
Haarwildes gesproehen. Viel einfaeher gestalten sieh die dies
beziigliehen Verhaltnisse beim Federwild. 1m Gegensatz zum 
makrosmatisehen Haarwild ist das F ederwild ausgesprochen 
mikrosmatiseh, so dafi. im Leben der V og.el der Geruehsinn 
sieher eine nur ganz untergeordnete Rolle spielt. Daher be
sitzen die Vogel aueh keine Duftdriisen. Von Hautdriisen findet 
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sich beim Vogel regelmii.Big nur die Biirzeldriise (Abb. 77). 
Bei manchen Arten, wie z. B. beim Auerhahn, kommen ein-

.Dr 

a b 

Abb.77. Biirzeldriise vom Auerhahn. a) Von der ventralen Seite her frei
prapariert, b) in Seitenansicht. Dr Biirzeldriise, Z Biirzelzitze, Do Biirzel

docht, H auBere Haut. 

zelne Talgdriisen auBerdem noch 
im auBeren Gehorgang vor. 

Die Biirzeldriise ist als ein Kom
plex modifizierter Talgdriisen auf
zufassen. Sie sondert ein fliissiges, 
oliges Sekret ab, das wahrschein
lich ausschlieElich cler Einfettung 
der Federn dient. Gewohnlich be
steht die Biirzeldriise aus einem 
Doppelsack, in dem sich das Sekret 
ansammelt, und der sich zu einer 
zwischen den F edern vorragenden 

Abb. 78. Schema der Biirzelzitze vom Auer
hahn im Frontaldurchschnitt. Z Zitze, 
DH Driisenhohlraum, A Ausfiihrungsgang, 
DF Dochtfedern, M Langsmuskulatur, RM 
Ringmuskulatur, FM Federmuskulatur, die 
in die Scheidewand zwischen den beiden 

Driisenlappen ausstrahlt. 

Zitze verlangert. Die Zitze enthaIt die heiden Ausfiihrungs
gfulge, die sich an der Zitzenspitze offnen (Abb. 78). 
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Die Zitzenspitze ist auBerdem bei den Hiihnervogeln und vie
len anderen Arten mit kleinen, besenartigen Federn (Abb. 79) 
besetzt, die das austretende Sekret auffangen, und die ieh des
halb in ihrer Gesamtheit als Biirzeldocht bezeiehnet habe. Die
ser Biirzeldoeht ist dem Sehnepfenjager als "Schnepfenbart" 
bekannt. Wenn er nieht mit Sekret durchtrankt ist, hat er tat
sachlich das Aussehen emes Miniatur-Gemsbartes. 

Abb . 79. Ein Federchen aus dem Schnepfenbart. 5 X . 

Beim Einfetien der Federn entnimmt der Vogel mit dem Schna
bel dem Biirzeldocht den in ihm angesammelten Oltropfen 
1U1d streift dann mit dem eingefetteten Schnabel jede einzelne 
Schwungfeder durch. DaB die Biirzeldriise bei gewissen Vogcl
arlen ein spezifisch rieehendes Sekret liefert, ist allgemein be
kannt. Um den Wilden ten den tranigen Geschmaek zu nehmen, 
entfernt ja aueh die Kochin mit Erfolg VOT der Zubereitung 
die Biirzeldriise. Trotzdemhalte ich es aber fiir verfehlt, der 
Biirzeldriise die Bedeutung eines Duftorganes zuzuschreiben. 
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Brunft und Trachtigkeit. 

Ein Gebirgsjager, der etwa Mitte Mai seinen Reviergang 
macht, konnte moglicherweise am seIben Tag auf ein frisch
gesetztes Reh- und Gemskitz st06en. Das mu6 ihm zu denken 
geben, da er ja weill, da6 die Rehbrunft und somit die Be
gattungszeit auf Anfang August, die Gemsbrunft auf Ende 
November fallt. Somit besteht bei der Gemse eine Trachtig
keitsdauer von 51/ 2, beim Reh von 91/2 Monaten! Obwohl wir 
irn allgemeinen sehen, da6 Tieren derselben Gro& und Ord
nung eine annahernd gleich lange Tragzeit zukommt. 

Bei wildlebenden Tieren ist zu erwarten, da6 I. die Brunft 
auf einen Zeitpunkt fillt, in dem die betreffende Art sich im 
besten Erniihrungszustand befindet und 2. da6 die Jungen zu 
einem Zeitpunkt gesetzt werden, in dem fur sie und die Mutter 
gute Ernahrungsbedingungen bestehen. Daher sehen wir auch 
die Brunft beim Schalenwild in unmittelbarem Anschlu6 an 
die Feistzeit auftreten, somit in einer Zeit, in der das Wild 
die gro6ten Nahrungsreserven aufgestapelt hat. Ware die 
Tragzeit bei Reh und Gemse von gleicher Dauer, so warde die 
Setzzeit beirn Reh auf etwa Mitte Janner fallen, somit in eine 
Zeit, die nicht nur moglichst ungunstig fur die Erniihrung 
von Mutter und Kind ware, sondern die auch infolge der un
gunstigen klimatischen Verhaltnisse das Kitz nicht uberleben 
konnte. Daher hat die Natur beirn Reh die Setzzeit um 
41/2 Monate hinausgeschoben, die Tragzeit verlangert. 

Da6 die Brunftzeit beirn Reh auf einen viel fruheren Zeit
punkt fallt als bei der Gemse, durfte durch die verschiedenen 
Asungsverhaltnisse verursacht sein. Die tiefen und mittleren 
Lagen bieten dem Reh schon im Friihjahr ausgiebige Nah
rung, wo in hohen Lagen die Gemse sich noch kummerlich 
ernwen mu6, wahrend umgekehrt irn Herbst der Gemse viel 
langer noch zarte und bessere Asung zur Verfugung steht als 
dem Reh. 

Um das Wesen der verliingerten Tragzeit beirn Reh ver
stiindlich zu machen, scheint es zweckma6ig, kurz die erste 
Entwicklung der Saugetiere zu besprechen. 
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Die Eizellen reifen innerhalb des Eierstockes allmahlich 
heran (Abb. 80). Sie lieg,en aber nicht frei im Eierstocks
gewebe, sondern jede Eizelle erscheint zunachst von einer ein
fachen (a), spater von einer mehrfachen Lage (b) von kleinen 
Zellen (Follikelepithel) umlagert. Man bezeichnet diese mikro
skopisch kleinen, kompakten kugeligen Korper, die in ihrem 
Inneren je eine Eizelle beherbergen, als Primiirfollikel (a, b). 
Mit der weiteren Heranreifung der Eizellen tritt ein mit 
Fliissigkeit gefiillter Hohlraum (F ollikelhohle) zwischen den 
F ollikelepithelzellen auf (c), der sich mehr und mehr ver
groBert (d), so daB die "Blaschenfollikel", wie man sie nun-

K rilllepithel 

J!'olli keUpitJl el 

I 

ausoestoPell8 Eizelle 
I 

o 
mil/croup 

Abb. 80. Schema der FoIlikelreifung, Ovulation und Gelbkiirperbildung. 
a), b) Primarfollikel, c), d) Blaschenfollikel, e) geborstener Follikel, f) Schwan-

gerschaftsgelbkiirper. 

mehr nennt, als helle, durchscheinende Blaschen schon mit 
freiem Auge sichtbar werden. SchlieBlich wird der Fliissig
keitsdruck im Innern des Blaschenfollikels so groB, daB, es 
zum Bersten des Follikels kommt (Follikelsprung) und das 
Ei mit der Fliissigkeit an die Oberflache des Eierstockes aus
gestoBen wird (e). Diesen Vorgang hezeichnet man als Ovu
lation. Das frisch ausgestoBene Ei besitzt noch einen Belag 
von Follikelepithelzellen, cler aber sehr bald zugrunde geht. 

Bei der Ovulation kann es zu einem BluterguB aus zerrisse
nen BlutgefaBen in die leere Follikelhohle kommen, der aber 
bald aufgesaugt wird. Die Wandung des Follikels sinkt zu
sam men (e), und nun beginnen die wandstandigen, nicht mit 
dem Ei ausgestoBenen Follikelepithelzellen zu wuchern. Sie 
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vermehren sich lebhaft, vergroBern sich und andern ihre Be
schaffenheit, indem in ihrem Zelleib Tropfen von einem gel
ben F ettfarbstoff (Lutein) auftreten. Diese "L uteinzellen" fiil
len den Hohlraum des geplatzten Follikels, und es entsteht aus 
letzterem eine kompakte Zellmasse, der sogenannte Gelbkorper 
(Corpus luteum). 1st das ausgestoBene Ei befruchtet worden 
und tritt Schwangerschaft ein, so wachst der Gelbkorper zu 
einem groBen, stets schon mit freiem Auge sichtbaren gelb
braunen Gebilde, dem Schwangerschaftsgelbkorper (f), heran, 
der wahrend der ganzen Tragzeitdauer bestehen bleibt und sich 
erst nach dem Setzakt allmahlich wieder zuriickbildet. 

Der Gelbkorper ist als hormonale Driise aufzufassen. Er 
liefert einen Reizstoff, der fiir die Eieinbettung in der Gebar
mutter wichtig ist und auch das Heranreifen von Eifollikeln 
wahrend der Trachtigkeit verhindert. Beim Reh kann der 
Schwangerschaftsgelbkorper die halbe GroBe des ganzen Eier
stockes erreichen. 1st hingegen das ausgestoBene Ei nicht be
fruchtet worden und infolgedessen keine Trachtigkeit ein
getreten, so bleibt der Gelbkorper verhiiltnismaBig klein und 
bildet sich auch sehr rasch zuriick. Daher ist das Vorhan
densein eines mit freiem Auge sichtbaren graBen Gelbkor
pers im Eierstock ein durchaus verliiBliches Zeichen dafiir, 
daB das betreffende Tier trachtig ist oder vor kurz.em trach
tig war. 

Verfolgen wir nun das Schicksal der aus dem Eierstock aus
gestoBenen Eizelle. Von cler Oberflache des Eierstockes ge
langt die Eizelle in den Eileiter und wird hier, wenn Samen
faden durch den Begattungsakt in die weiblichen Geschlechts
organe gelangt sind, bei den Saugetieren in der Regel be
fruchtet, und zwar dadurch, daB ein Samenfaden in die Eizelle 
eindringt. Durch die Vereinigung der Eizelle mit der mann
lichen Geschlechtszelle, dem Samenfaden, somit durch die Be
fruchtung, wird die Eizelle zur Teilung angeregt. Die sich 
unmittelbar an die Befruchtung anschlieBenden Teilungen 
werden als Furchung bezeichnet ( Abb. 8 I ). Die Eiz,elle teilt 
sich zunachst in zwei Tochterzellen. Diese teilen sich wieder, 
so daB ein Vierzellenstadium und durch sich fortwahrend und 
rasch wiederholende Teilungen in kurzer Zeit eine aus vielen 
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Zellen bestehende Hohlkugel entsteht, die man als Keimblase 
(Blastula) bezeichnet. 

Auf dieser Entwicklungsstufe werden gewohnlich die "Eier", 
oder richtiger gesagt die Keimblasen, im Tragsack (Gebarmutter) 
des Rehes in der Zeit vom August bis Anfang Dez,emher ge
funden. Die Keimblasen erreichen hochstens Stecknadelkopf
groBe und sind daher im Tragsackschleim nur schwer zu finden. 
Es ist somit anzunehmen, daB beim Reh wie bei anderen Sauge
tieren die Furchung des Eies s'ehr rasch und unmittelbar nach 
der Befruchtung ablauft und daB erst dann eine vier Monaoo 
dauernde (allerdings nieht absolute) Keimesruhe eintritt. Diesen 
Abschnitt der auBerordentlich verlangsamten Entwicklung be
zeichnet man als Vortragzeit. Gegen Mitte Dez·ember ent-

a b c d e 

Abb. 81. Furchung des Stlugetiereies. a ) befruchtete Eizelle. Die kleine Kugel 
tiber der Eizelle ist eine Polzelle , die bei der Eireifung ausgestoBen wird, 
dann aber bald zugrunde geht. b) Zweizellensture, c) Vierzellenstufe, d) Acht·· 

zellenstuCe, e) Sechzehnzellenstufe, f) Keimblase. 

wickelt sich der Rehkeim, nachdem er zunachst in die Lange 
zu einem mehr schlauchformigen Gebilde auswachst, ver
haltnismaBig rasch - in demselben Tempo wie hei anderen 
Saugetieren - zum ausgetragenen Kitz. Diesen zweiten 
Abschnitt der Trachtigkeit bezeichnet man als Austragzeil. 
Es hat somit die Natur, urn die Tragzeit beim Reh zu ver
langern und dadurch den Setzakt in eine fur Mutter und Kind 
gunstigere Jahreszeit hinauszuschieben, in die Entwicklung 
eine Ruhepause eingeschoben. 

Wenn die Annahme stimmt, daB beim Reh die VerIange
rung der Tragzeit umweltbedingt ist, d. h. von der Nahrung 
und den klimatischen Verhaltnissen abhangt, so muBte es 
unter geanderten und gunstigeren Lehensverhaltnissen beim 
Reh zu einer wesentlichen Herabestzung der Tragzeitdauer 
kommen. Das ist auch tatsachlich beim eingezwingerten Reh 



beobachtet worden, indem hier die Tragzeit nur etwa funf 
Monate, somit annahernd gleich lang wahrte wie bei der 
Gemse oder beim Schaf. Daraus geht aber auch hervor, daB 
die Entwicklungsdauer von Tieren mit verlangerter Tragzeit 
nicht vollkommen festgelegt ist. 

AuBer fur das Reh ist eine verlangerte Tragzeit ebenso 
sicher fur den Dachs erwiesen und fur unsere Marderarten, 
den Baren und Fischotter hochst wahrscheinlich gemacht. 
Auch dem GroBen Wiesel durfte (in der Regel) eine ver
langerte Tragzeit zukommen. Somit wiirde auch bei den ge
nannten Arten die Tragzeit in eine Vortrag- und Austragzeit 
zerfallen. 

Bei Wildarten mit verlangerter Tragzeit laBt sich auBer der 
Hauptbrunft eine mehr oder weniger ausgepragte, fur die 
Fortpflanzung aber bedeutungslose Nebenbrunft beobachten. 
Diese fallt zeitlich mit dem Ende der Vortragzeit zusammen, 
somit beim Reh auf Ende November. Wahrend der Vortrag
zeit liegt die K,eimblase frei im Tragsack des Muttertieres, und 
erst mit dem Beginn der Austragzeit senkt sie sich in die Ge
biirmutterschleimhaut ein und wird nunmehr von der Mutter 
aus und dadurch: auch besser erniihrt, weshalb von diesem Zeit
punkt an der Keirn sich viel rascher weiterentwickelt. 

Die Hauptbrunft und somit die Empfangsfahigkeit ist beim 
Weihchen auf eine verhaltnismaBig kurze Zeit beschrankt 
und wird durch die Ovulation ausgelost. Beim Mannchen hin
gegen erstreckt sich die Brunftbereitschaft und Befruchtungs
fahigkeit auf einen verhaltnismaBig langen Zeitraum, namlich 
auf so lange, als die Hoden in Tatigkeit sind und Samenfaden 
bilden. Die Brunft wird beim Mannchen hauptsachlich durch 
die vom hochbrunftigen Weibchen ausgehende Witterung aus
gelost. 

So ist z. B. der Hunderiide wahrend des ganzen Jahres 
brunftbereit. Die Hundin wird aber nur zweimal im Jahre 
brunftig (laufig). Wittert der Rude eine laufige Hundin, so 
wird er zu jeder Zeit des Jahres brunftig. 1m Rehhoden be
ginnt die Samenbildung gegen "Ende April, erreicht ihren 
Hohepunkt Ende Juli bis Anfang August und fallt dann wie
der ziemlich rasch ab, urn im Spatherbst gewohnlich voll-
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standig aufzuhoren. Wenn auch die Haupthrunftzeit des Bok
kes auf Ende Juli bis Anfang August Wit, da zu dieser Zeit 
auch die Geillen brunftig sind, so ist doch die Moglichkeit 
gegeben, daB hei einer abnorm friih oder spat brunftig wer
denden GeiB das aus dem Eierstock ausgestoB,ene Ei be
fruchtet wird und sich weiterentwickelt. Daher kann auch 
ausnahmsweise ein Rehkitz friiher oder auch spater gesetzt 
werden, als es der Norm entspricht. 

Die Nebenbrunft diirfte durch die Einnistung des Keimes in 
die Tragsackschleimhaut und die damit einhergehende Um
stimmung der weiblichen Geschlechtsteile (starkerer Blut
zufluB, vermehrte Driisentatigkeit usw.) ausgelost werden 
und sich yom Weibchen auf das Mannchen iihertragen. Das 
Mannchen gerat in einen geschlechtlichen Erregungszustand, 
der auch Begattungsversuche veranlassen kann, (lie aber nie 
zu einer Befruchtung fiihren werden, da ja das Weibchen so
wieso schon trachtig ist. 

Losungen und Gewolle. 

Der Jager ist gewohnt, aIle Anzeichen zu heachten, die ibm 
die Anwesenheit des Wildes verraten. Dazu gehOren neben 
den Fahrten vor allem die Losungen. Es sind die verlaBlich
sten Visitenkarten, die sich in ihrer Beschaffenheit so wesent
lich voneinander unterscheiden, daB aus der Losung mit 
Sicherheit die Wildart erschlossen werden kann. Diese Ver
schiedenheiten sind nicht nur durch die aufgenommene "Nah
rung, sondern auch durch den verschiedenen Bau des Darms 
verursacht. 

Die Losungen aller Vogel unterscheiden sich von denen 
der Saugetiere dadurch, daB sie nicht nur aus "Kot, sondern 
aus einem Gemenge von Kot und Harn hestehen. Bei den Vo
geln wird ja bekanntlich der Ham in den Endabschnitt des 
Darms, in die Kloake, entleert. Daher zeigen die Losungen 
der Vogel zum Unterschiede von denen der Saugetiere stets 
weille, aus Harnsaure bestehende Auflagerungen und Bei
mengungen und sind vielfach formlos, nahezu fliissig. Mit 
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Ausnahme der fladenartigen Hirschlosung zur F eistz'eit (August 
bis Mitte September) kommteine ungeformte Losung bei Haar
wildarten normalerweise uberhaupt kaum vor und laBt in der 
Regel auf eine Darmerhankung (Dnrchfall) sehlieBen. 

Unter den geformten Losungen lassen sieh zwei Haupt
arten unterseheiden: I. die aus mehr rundliehen kugelformi-

Hirsch 3 Hirsch ~ 

Gemse Feldhase 

Fuchs Edelmarder 

Murmeltier 
Abb. 82. Losungen von verschiedenen Haarwildarten. 2/3 x. 

gen bis ovoiden und 2. die aus wurstformigen Teilstiieken 00-
stehende Losung. Fur die erstere paBt vor allem die volks
tumliehe (aber nieht weidgereehte) Bezeiehnung "Gagel", 
wohl vom Lateinisehen "Coagulum", das Zusammengeballte, 
stammend. In Ermangelung einer besseren Bezeiehnung will 
ieh dies en Ausdruek beibehalten. Eine Losung in Form von 
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Gagel haben im allgemeinen die Pflanzenfresser, somit das 
Schalenwild und die Hasen. Eine Ausnahme macht das 
Murmeltier mit seiner ausgesprochen wurstformigen Losung. 
Eine Losung in Form von Wilrstchen kommt den Fleisch
fressern, somit dem Raubwild zu. Auch die geformte Losung 
des Federwildes ist im allgemeinen wurstformig. 

Die nahezu kugelrunden, nur mitunter leicht abgeplatteten, 
verhaltnismaBig groBen Hasengagel (Abb. 82), die stets reich
lich unverdaute Grasreste enthalten, werden einzeln hinter
einander abges·etzt. Die unverdauten 
Asungsreste werden schon in ein
zelnen Portionen aus dem langen 
Blinddarm in den Enddarm hinein 
ausgestoBen, wo sie perlschnurartig 
iibereinanderliegend sich gegen das 
Weidloch hin mehr und mehr ab
runden. 

Wesentlich anders verhalten sich 
die Gagel beim Schalenwild. Sie 
liegen im Enddarm nicht einzeln 
iibereinander, sondern zu vielen 
nebeneinander, mehr oder weniger 
zusammengeballt. Sie erhalten ihre 
endgiiltige Form in entsprechen
den Ausbuchtungen des Enddar
mes (Abb. 83), werden stets zu 
vielen gleichzeitig ausgestoB<Cll, sind 

Abb. 83. Aufgeschnittener 
Enddarm vom Reh. Man 
sieht die Ausbuchtullgen der 
Darmwand, in denen die 

Gagel geformt werden. 

nahezu schwarz. und enthalten keine unverdauten Grasreste. 
Die Gagel der Gemse sind annahernd kugelig oder, wenn 

mehrere zusammenkleben, was haufig der Fall ist, etwas ab
geflacht, auf del' einen Seite konvex, auf del' anderen leicht 
konkav (Abb. 82) . Die Gagel von Rothirsch und Reh sind ein
ander ahnlich, nul' durch ihre GroBe verschieden, haben etwa 
die Gestalt einer Eichel und lassen meist in ihrer Form Ge
schlechtsunterschiede erkennen. Die yom Hirsch und Rehbock 
sind kiirzer und dicker. Sie zeigen an dem einen, mehr zu
gespitzten Pol eine Vorragung, ein "Zapfchen", an dem an
deren, mehr abgeflachten Pol, ein entsprechendes "Napf-
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chen", so daB Zapfchen und Napfchen der sich folgenden 
Gagel ineinanderpassen mid gelegentlich noch in dieser Weise 
zusammenhangen. Die Gagel vom Hirschtier und cler RehgeiB 
sind diinner und verhaltnismaBig langer mid an heiden Enden 
gleichmaBig ahgerundet (Abb. 82). 

Die wurstformige Losung des Murmeltieres enthalt reich
Iich Grasreste und ist ziemlich hell (Abb. 82). An der im all
gemeinen dunklen Losung von Fuchs und Marder fallt der 
intensive, nahezu stechende Geruch auf, der von der Bei
mengung des Sekretes der im Enddarm gelegenen Duftdriisen 
herriihrt. Die Fuchslosung besteht aus Wiirstchen, die in 
ihrer Dicke der Losung eines mittelgroBen Hundes ent
sprechen. Bedeutend diinner sind die Wiirstchen des Mar
ders und am diinnsten die des Wiesels. 

Namentlich aus der Fuchslosung laBt sich der Speisezettel 
auch ohne feinere Untersuchung oft leicht ablesen. Wohl am 
haufigsten besteht die Fuchslosung im wesentlichen aus einem 
Filz von Maushaaren. 1m schneereichen Winter mid ersten 
Friihjahr fallt einem die nahezu rein weiBe Kalklosung auf, 
die von den Knochen eines Stiickes Fallwild herriihrt. 1m 
Friihjahr und Sommer besteht die Losung, sowie auch die des 
Edelmarders, oft nahezu ausschlieBlich aus den Fliigeln und 
anderen Chitinresten von Mistkafern; zur Beerenzeit aus den 
unverdauten Schalen der PreiBelbeeren, zur Kirschenzeit aus 
Kirschkernen. 

Natiirlich holt sich der Fuchs die Kirschen nicht vom 
Baum. Er muB sich damit begniigen, abgefallene Kirschen 
vom Boden aufzulesen. 1ch habe derartige Kirschenlosung 
sogar in einer Hohe von etwa 2000 Meter gefunden, woraus 
hervorgeht, daB der Fuchs weite nachtliche 'Vanderungen 
unternimmt. 1m Herbst findet man in Zirmbestanden haufig 
Losungen, die massenhaft die Schalen von ZirmniiBchen ent
halten. Aus diesem von der Losung abgelesenen SpeisezetteI, 
der sich leicht noch vermehren lieBe, ergibt sich, daB, der 
Fuchs keineswegs wahlerisch ist, daB er sich aber zu bestimm
ten Jahreszeiten auf eine besondere Nahrung spezialisiert. 

Von den Losungen des Federwildes beachtet der Jager vor 
aHem die der Waldhiihner, zu denen das Auer-, Spiel-, Hasel-
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und Schneehuhn gehOren. AIle Waldhiihner zeigen in An
passung an die schwer ausniitzbare Asung einen iibereinstim
menden Bau des Verdauungsrohres. Namentlich im Winter 
besteht die Hauptnahrung aus Koniferennadeln, von denen 
groBe Mengen aufgenommen werden miissen, urn die notigen 
Nahrstoffe zu liefern. Zu einem Fettansatz kommt es bei den 
Waldhiihnern iiberhaupt niemals. 

AIle Waldhiihner besitzen zwei ungewohnlich lange und 
weite Blinddarme (Abb. 84), 'die zusammen die gan~e iibrige 
Lange des Darmrohres nahezu oder (wie beim Schneehuhn) 
ganz erreichen. Die wechselnde Lange der Blinddarme bei den 
verschiedenen Vogelarten steht sicher in Beziehung zur Art 
der Nahrung. Von den einheimischen Vogel
arten ist keine durch so gut entwickelte 
Blinddarme ausgezeichnet wie gerade die 
Waldhiihner. Ja, bei manchen Arlen er
scheinen die Blinddarme nur als ganz un an
sehnliche Anhangsel (Abb. 49) oder konnen 
sogar ganz fehlen. 

Diese machtigen Blinddarm'e dienen dazu, 

Abb. 84. Darrnkanal des Auerhahns ausgebreitet, urn die 
Lllngenverhllltnisse der beiden Blinddllrrne zu den iibrigen 
Abschnitten des Darrnkanals zu zeigen. Mitteldarrn hell, 

Enddarrn schraffiert, Blinddllrrne schwarz. 

die feinen durch den Magen- und Darmsaft schon veriinderten 
und ausgelaugten Nahrungsbestandteile aufznehmen, weiter
zuverarbeiten und das V,erwendbare aufzusaugen; wahrend aIle 
groben Abfallprodukte mit Umgehung der Blinddarme direkt 
in den Enddarm gelangen und als Enddarmlosung ausgestoB,en 
werden. 

In den Blinddarmen der Waldhiihner findet eine ganz 
eigenartige Absonderung von langen Schleimfaden statt. Diese 
vermengen sich auf das innigste mit dem iibrigen Blind
darminhalt und verleihen ibm eine zahfliissige, klebrige Be
schaffenheit. AuBerdem ist der Blinddarminhalt durch seinen 
groBen Gehalt an Chlorophyll (Blattgriin) und Harzteilen 
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ausgezeichnet. Von Zeit zu Zeit werden die Blinddarme, un
abhangig vom Enddarm, entleert. Diese von der Enddarm
losung wesentlich verschiedene Blinddarmlosung, beim Auer
hahn als "Balzlosung" oder "Balzpech" bekannt, erscheint 
in Form von weichen, aber bald eintrocknenden, meist schwar
zen Fladen oder Spritzern, wahrend die Enddarmlosung im 
Winter und im Fruhjahr aus etwas gekriimmten Wurstchen 
besteht, die bei den verschiedenen Arten der Waldhuhner sich 
nur durch ihre GroBe unterscheiden und im wesentlichen aus 
Pflanzenresten bestehen (Abb. 85). 

Die Entleerung der Blinddarme erfolgt beim Auerhahn in 
der Nacht oder in den fruhen Morgenstunden, so daB man 

Abb . 85. Winterlosung yom Auerhahn, Spielhahn und Schneehuhn. 1/2 X. 

Blinddarmlosung unter jenem Baum findet, den der Auerhahn 
als Nachtquartier aufzusuchen pflegt. Da weiterhin der Auer
hahn auf seinem Balzbaum schon abends einfallt, so ist es be
greiflich, daB man unter diesem Baum gelegentlich auch 
Blinddarmlosung findet, und somit kann diese zur Auffindung 
des Balzbaumes fuhren; und auch nur insofern hat die Be
zeichnung "Balzlosung" eine gewisse Berechtigung. Blind
darmlosung wird naturlich aber auch zu jeder anderen Jahres
zeit entleert, ist somit keineswegs fur die Balz.zeit kennz·eich
nend. Freilich ist z. B. im Sommer zur Zeit der He,idelbeeren 
der Unterschied zwischen End- und Blinddarmlasung nicht 
so au:genfallig wie im Winter und Fruhjahr, da zu dieser 
Zeit auch die Enddarmlosung weich, nahezu ungeformt und 
blauschwarz wie die Blinddarmlosung erscheint. 



Stets finoet man im Magen oer Walohiihner kleine Stein
chen in so groBen Mengen (beim Auerhahn mehrere Hundert), 
wie wohl bei keinem anderen Vogel (Abb. 86). Diese Steinchen 
- del' Jager nennt sie "Weidkorn" - werden aufgenommen, 
urn das Zerkleinem uno Zerreiben der zahen Pflanzenteile im 
Muskelmagen zu erleichtem. Bei der Aufnahme der Steinchen, 
oeren groBte kaum ErbsengroBe erreichen, geht oas Auer
und Spielwild recht wahlerisch vor. Besonders beliebt sind 
Quarzsteinchen, die sich auch wegen ihrer groBen Harte am 
besten zu Mahlsteinen 
eignen. Aus der Ver
schiedenartigkeit des 
Weidkoms konnten so
gar Riickschliisse auf 
bestimmte Strichrich
tungen des Spielhahns 
gezog-en werden. 

Ich habe nie groBere 
Mahlsteine in der Lo
sung von Waldhiihnem 
gefunden. Sie scheinen 
vielmehl' sehr lange, 
wahrscheinlich bis zum 
vollstandigen Verbrauch, 
im Magen zu verbleiben, Abb.86. Samtliche Mahlsteine (Weidkorn) 
urn dann wieder durch aus dem Magen eines Auerhahns. 

neu aufgenommene er-
setzt zu werden. Hierfiil' spricht auch, daB schon zu Beginn 
der Balzzeit, \Venn in der Hohe del' Standplatze von Auel'
und Spielhahn noch kein aperer Fleck zu finden ist, del' 
l\1agen groBe Mengen allerdings stark abgeniitzter Mahlsteine 
enthiilt, die nur vor Einbl'uch des Winters aufgenommen 
werden konnten. 

Unter Gewolle versteht man die unverdaulichen Nahrungs
reste, die bei vielen Vogeln, so namentlich bei den Raub
vogeln, nicht als Losung abgesetzt, sonoem in Form von Bal
len uno Wiirstchen durch den Schnabel ausgewiirgt werden. 
Wie schon der Name sagt, besteht das Gewolle vielfach aus 



zusammengeballten Haaren. Dadurch kann es eine gewisse 
Ahnlichkeit mit einer L'Osung, z. B. der des Fuchses, erhalten, 
und es wird v'Om Unkundigen auch 'Oft mit dieser verwechselt. 

Abb.87. Gewolle einer Eule . 

Gewolle stQBen aber nicht nur die Raubvogel aus, sQndern 
z. B. auch kleine insektenfressende Vogel wie Wiirger und 
RQtkehlchen. Die ausgewiirgten Zapfchen bestehen hier aber 
der Hauptsache nach aus Chitinmassen und verdienen SQmit 
eigentlich nicht die Bezeichnung "Gewolle". Aus der F'Orm und 

Beschaffenheit der Ge
wolle kann die V'Ogelart 
mit ziemlicher Sicher
he it erschlossen werden. 
Jedenfalls ist es leicht, 
zu entscheiden, Qb es 
sich urn ein Gewolle v'On 
einem Nacht- oder Tag-
raubvQgel handelt. . 

Das Gewolle cler Nacht-
Abb.88. Gewolle des Turmfalken. raubvogel enthaIt nam-

lich miller Haaren und 
Federn stets auch kl,einere Knochen (Abb. 87). SQ findet 
man im Gewolle der Eulen die durch Abverdauung der 
Weichteile schon gereinigten Schiidel- und andere Knochen 
VQn Mausen und anderen Kleintieren. Aus der Untersuchung 
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dieser Gewolle konnte nicht nur der Speisezettel der ver
schiedenen Eulenarten zusammengestellt werden, sondern sie 
dient auch zur Erforschung des Verbreitungsgebietes bestimm
ter Kleintierarten. Da die Eulen oft durch lange Zeit immer 
wieder dieselben Einstande aufsuchen, so kann man gelegent
lich an einer umschriebenen Stelle einen Hutvoll Gewolle sam
meln, was naturlich eine groBe Ausbeute an Kleintierknochen 
ergibt. 

Die Gewolle von Tagraubvogeln (Abb. 88) hingegen ent
halten fast niemals Knochen oder Knochenreste. Da die 
Knochen durch die freie Salzsaure des Magens gelost werden, 
ist daher anzunehmen, daB der Magensaft der Tagraubvogel 
mehr Salzsaure enthiilt als der der Nachtraubvogel. 

Spuren und Fiihrten. 

Wenn der Winter ein frisches Linnen ausgebreitet hat, 
zieht es den Jager hinaus; denn zu keiner anderen Zeit kann 
er sich eine bessere Vorstellung davon machen, was sein Re
vier beherbergt. J edes Stuck Wild muB seine Anwesenheit 
durch die Runen im Schnee verraten. Der Jager bezeichnet 
die Summe der Trittsiegel beim Schalenwild als Fahrte, beim 
iibrigen Haarwild als Spur, beim Federwild als Gelaufe. Die 
Form der einzelnen Tritte und auch ihre gegenseitige Stellung 
sind fur die einzelnen Wildarten so kennzeichnend, daB der 
Kundige mit voller Sicherheit die Wildart daraus erschlieBen 
kann. Schon aus dem einzelnen Trittsiegel erkennt auBerdem 
der Jager auch die Fluchtrichtung des Wildes. 

Ebenso erkennt der Jagdhund das Wild an seiner Fiihrte 
odeI' Spur. Aber nieht wie der Jager durch das Auge, an dem 
Sehbild, sondern durch die Nase, an dem an den einzelnen 
Trittsiegeln haftenden spezifischen Geruch. DaB aueh der er
fahrene Jagdhund aus den einzelnen Trittsiegeln sofort die 
Fluchtrichtung des Wildes ersehlieBt, durfte wohl darauf 
zuruckzufuhren sein, daB er dureh Beschnuppern des Tritt
siegels eine Vorstellung von dessen Form, GroBe und der 



feineren Verteilung der Riechstoffe, somit ein "Riechbild", er
halt, das er durch lange Erfahrung richtig zu deuten versteht. 

Ein junger, unerfahrener Hund folgt zunachst haufig einer 
Spur oder Fahrte in falscher Richtung. Erst nach einiger Zeit 
bemcrkt er - wohl infolge des Nachlassens der Intensitat der 
vVitterung - seinen Irrtum und weehselt die Richtung. Er hat 
noch nicht gelemt, das Riechbild der Fahrte riehtig zu deuten. 
Natiirlich gilt das fiir den Hund Gesagte ebensogut fiir jede 
makvosmatische Wildart. Aueh der Fuchs erkennt an der 
Witte rung die Spur und Fluchtrichtung des Hasen, der Reh
bock die Fahrte der GeiB usw. 

Der Jager nimmt nur eine sichtbare Fahrte odcr Spur wahr, 
der Hund und aIle anderen Nasentiere vor all em cine riech
bare. Der Jager wird daher nur bei giinstiger Bodenbeschaf
fenheit (Schnee, weiche Erde, Sand) die Spur erkennen; aller
dings auch dann noch, wenn sie schon alt ist und ihre vVitte
rung Hingst verloren hat. Der Hund wird letztere nicht mehr 
erkennen, dafiir aber eine frische, unsiehtbare Spur, von der 
der Jager nichts wahrnehmen kann. Kein Wunder, daB sich 
daher der Jager den Hund als Jagdgehilfen gewahlt hat. Beide 
erganzen sich gewissermaBen im Fahrtensuchen. 

Die Fahrtenkunde ist gegeniiber friiheren Zeiten wesentlich 
zuriickgegangen. Namentlich gilt das beziiglieh der Hirsch
f~ihrte. Die alten Jagdschriftsteller fiihren zur richtigen Ein
schatzung der Hirschfahrte 72 "gerechte Zeiehen" an. Heute 
bcgniigt man sich mit einer viel geringeren Anzahl von Unter
scheidungsmerkmalen. Trotzdem wiirde es zu weit fiihren, 
hier auf die einzelnen "Zeichen" einzugehen. Es ist das cin 
Zweig der Wildkunde, der viel mehr den praktischen Jager 
angeht als den Biologen. 

Wie beim Pferd kann man auch beim Hirsch drci Gang
arten unterscheiden: das vcrtraute Ziehen (SchriLt), das Trol
len (Trab), das Flichen (Galopp). Nicht nur an der Fahrte, 
somit nicht nur beim Schalenwild, lassen sich diese Gang
arten auseinanderhalten, sondern auch die verschiedenen typi
schen Spuren sind darauf zuriickzufiihren. Beim vertrauten 
Ziehen reiht sich in gleichcn Abstanden Tritt an Tritt. Liegen 
aIle Trittsiegel annahcrnd in einer geraden Linie, so bezeichnet 



man diese Gangart als "Schniiren". Das Schniiren ist die ge
wohnliche Gangart des Fuchses. Dahei werden die Hinter
pfoten genau in die Abdriicke der Vorderpfoten gesetzt, so daB 
sich beide Trittsiegel vollkommen decken (Ahb. 89). Auch die 
Waldhiihner schniiren, indem sie einen FuB genau vor den 
anderen setzen. Beim Bodenbalz im Schnee verursachen die 
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Abb. 89. Fuchs schniirend, darunter die Spur . 

• 
• 

Q 

• -
Abb. 90. Wiesel galoppierend, darunter die Spur. 

o 

Abb.91. Hase hoppelnd, darunter die Spur. 

herabhiingenden Schwungfedern jeeinen Sireifen zu beiden 
Seiten des Gelaufes. 

Beim Fliehen oder Galoppieren werden gleichzeitig oder 
nahezu gleichzeitig die heiden Vorderlaufe und dann die hei
den Hinterlaufe aufgesetzt. Die Tritte stehen daher nicht ein
zein in einer Reihe hintereinander, sondern paarweise neben
einander. Dabei konnen entweder die Hinterpfoten in die 
Tritte del' Vorderpfoten fallen, odeI' es konnen die Hinter
laufe iiber die Vorderlaufe vorgreifen. Erstel'es ist kennzeich
nend fiir die Spur des Marders und Wiesels (Abb. 90). Auch 
die verschiedenen Mausarten zeigen in Miniaturausgabe dieses 

9 v. Schumacher, Jagd und Biologie. 



Fahrtenbild. Letzteres ist kennzeichnend fiir die Spur des 
Hasen und EichhOrnchens. Auch das Schalenwild greift beim 
Fliichten mit den Hinterlaufen iiber die Vorderlaufe vor. 

Bei der allgemein bekannten Hasenspur (Abb. 91) liegen 
demnach die groBeren Trittsiegel der Hinterpfoten vorn in det 
Fluchtrichtung und weiter auseinander als die kleinen, mehr 
hintereinander liegenden Tritte der Vorderpfoten. AuBerdem 

greift die eine der bei
den Hinterpfotoo stets 
etwas weiter vor als die 
andere. 

Dieses regelmaflige 
Vorgreifen von einem 
Hinterlauf schien mir 
zur Beantwortung der 
Frage geeignet, ob bei 
wildlebenden Tieren eine 
der menschlichen Rechts
handigkeit (und Links
fiiBigkeit )entsprechende 
GesetzmaBigkeit bestehe 
oder nicht; d. h., ob die 
Hasen vielleicht reg-el
maBig Init dem rechten 
oder mit dem linken 

Abb. 92_ Hinterpfote vom Schneehasen. Hinterlauf weiter aus
greifen. 

Jeder Brackierjager weill, daB ein Hase, wenn er lange ge
nug gejagt wird, nach Beschreibung eines groBen Bogens, 
wenigstens haufig, wieder auf den Ausgangspunkt zuriick
kehrt; ahnlich etwa wie ein Wanderer im Nebel, der die Orien
tierung verloren hat. 1st dieser Wanderer ein Rechtshander, 
so ist zu erwarten, daB er infolge des weiteren AussQhreitens 
mit dem muskelstarkeren link en FuB einen Bogen naoh rechts 
beschreibt. 

Verfolgt man verschiedene Hasenspuren im Schnee, so er
kennt man, daB der eine Hase auf eine lange Strecke hin Init 
dem rechten, ein anderer mit dem link en Hinterlauf weiter 
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vorgreift, daB abel' gelegentlich ein und derselbe Hase mit dem 
Vorgreifen wechselt. Eine ausgesprochene Rechts- oder Links
fiiBigkeit scheint demnach 
beim Hasen nicht vorhanden 
zu sein. Immerhin ware es 
abel' moglich, daB das Im
bogenlaufen beim gejagten 
Hasen auf das stiirkere Vor
greifen des einen Hinter
laufes zuriickzufiihren ist. 
Greift ein Hase vorwiegend 
links VOl', so miiBte er ~inen 
Bogen nach rechts beschrei
ben und umgekehrt bei stiir
ker,em Vorgreifen des rech
ten Hinterlaufes. 

Die Spur des Schneehasen 
lihnelt del' des Feldhasen. 
Sie unterscheidet sich abel' 
von diesel', namentlich im 
weich en, tiefen Schnee, 
besonders dadurch, daB 
del' Schneehase die Zehen 
del' Hinterpfote viel wei-
tel' auseinanderspreizt, so 
daf~ dadurch die Tritt
flache wesentlich vel'
groBert wird. Fiir den 
Schneehasen sind da
durch die Hintel'pfoten 
formliche Schneereifen 
(Abb. 92). Eine V,erhrei
terung del' Tragflachen 
in Anpassung an das 
Laufen im tiefen Schnee 
sehen wir auch bei den 
Waldhiihnern, die hie I' 

Abb . 93. SchneehuhnfuB mit befieder· 
ten Zehen . 

allerdings auf ganz an- Abb.91.. AuerhahnfuB mit "Balzstiften". 



dere Weise erreicht wird als beim Schneehasen. Beim Sehnee
huhn werden die Trittflachen dadurch vergro15ert, da6 auch 
noeh die Zehen befieded sind (Abb. 93). Rei den iibrigen 
Waldhiihnern findet sich zwar keine eehte Befiederung der 
Zehen, sondern diese sind seitlich mit Hornfransen besetzt, die 
unrichtigerweise als "Balzstifte" bezeiehnet werden (Abb. 94). 
Diese als rudimentare, umgewandelte Federn anzusprechenden 
steifen Fransen sind namlich keineswegs nur wwend der 
Balzzeit vorhanden. Sie werden wie alle Federn gemausert. 
Gegen Ende der Balzzeit beginnen sie auszufallen, wodurch 
die Maus·erzeit eingeleitet wird, die beim Auerhahn bis gegen 
Ende August dauert. In dieSoer Zeit wachsen neue "Balzstifte" 
wieder nacho 

* 
Ich hoffe, gezeigt zu haben, da6 sich dem Jager, wenn -er 

zugleich Biologe ist, ein nahezu unersehopfliehes Feld der 
Forsehung eOOffnet. Wildbiologisehe Fragen lassen sieh wooer 
aussehlief5lieh in freier Wildhahn noeh aussehlie~Jieh im La
boratorium beantworten. Es ware daher wiinsehenswert, wenn 
Jager und Biologen mehr als bisher zusammenarbeiten wiir
den und nicht mit einem gewissen Mi6trauen einander gegen
iiberstanden. Jagd und Wissensehaft sollen sich gegenseitig 
erganzen, nicht nur im Interesse der Wissenschaft, sondern 
auch zu Nutz und Frommen des deutschen Wildes. 
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